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Z U D I E S E M H E F T 

Die Jahreszahlen 1918,1938,1948 und 1968 gelten vielen als Marksteine der moder-
nen böhmischen und tschechoslowakischen Geschichte. Man mag einwenden, daß die 
Akzentuierung dieser Jahreszahlen durch eine spezifische Geschichtsauffassung be-
dingt ist, die ihr Augenmerk auf die Haupt- und Staatsaktionen richtet und wenig Ver-
ständnis für Geschichte als prozessuale Entwicklung aufbringt. Andererseits ist unbe-
stritten, daß die genannten Daten wichtige historische Zäsuren bezeichnen. Abgesehen 
vom Gründungsjahr der Ersten Tschechoslowakischen Republik leiteten diese Daten 
Perioden der Unterdrückung politischer, sozialer, kultureller und intellektueller Viel-
falt ein. Allerdings wird oft nicht wahrgenommen, daß diese Unterdrückung nie dauer-
haft erfolgreich gewesen ist: Weder die nationalistischen, noch die nationalsozialisti-
schen oder die kommunistischen Versuche, das politische und das intellektuelle Leben 
in der Tschechoslowakei gleichzuschalten, sind gelungen. Gerade in den letzten Jahren 
hat die vom politischen System der Tschechoslowakei unabhängige intellektuelle und 
kulturelle Entwicklung eine erstaunliche Dynamik entfaltet. In gewisser Weise bildet 
sie den Kontrapunkt zu den oben genannten Jahreszahlen: Während diese auf gesell-
schaftliche und politische Diskontinuität größten Ausmaßes verweisen, verkörpert die 
unabhängige intellektuelle Bewegung in der Tschechoslowakei in nicht geringerem 
Maße kulturelle Kontinuität und Bewahrung geistiger Traditionen. 

Unser Heft will gerade an diesen Aspekt der modernen tschechoslowakischen Ge-
schichte erinnern. Wir haben deshalb einerseits Historiker, Politiker undbekannte Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens darum gebeten, uns ihre Gedanken zu einem 
herausragenden Ereignis der tschechoslowakischen Zeitgeschichte, nämlich zum so-
genannten Münchener Abkommen vom 30. September 1938 mitzuteilen. Andererseits 
sind wir auch der Frage nachgegangen, in welchen Formen und in welcher Richtung 
sich das zeitgenössische Schaffen der unabhängigen tschechoslowakischen Intellektuel-
len besonders auf historiographischem und literarischem Gebiet seit 1968 entwickelt. 
Natürlich können die Beiträge hierzu das Thema nicht erschöpfen; sie sollen jedoch 
Bausteine einer künftigen umfassenden Forschungsarbeit liefern, die nicht nur die gro-
ßen historischen Wendepunkte, sondern auch die Kontinuitäten und ihre graduellen 
Veränderungen zum Gegenstand hat. 

Die Redaktion 



C Z E C H O S L O V A K I A : T H E P H O N Y O C C U P A T I O N 

Normalizatio n in the Wake of th e 1968 Interventio n 

By Fred Ei dl in 

Introduction 

Lookin g back at what happene d in Czechoslovaki a in 1968, itha s longseeme d clear 
to mos t observers what happene d and why. Th e post-Januar y movemen t of reform 
and renewa l had posed a serious threa t to Soviet communis t orthodoxy , and thu s had 
to be stopped . Fo r eight months , th e Soviets tried various mean s to brin g th e Czecho -
slovak leadershi p to act decisively to brin g th e Situatio n unde r control . When this 
didn' t work the y launche d a militar y interventio n which , despit e certai n undesirabl e 
consequences , brough t abou t a speedy realizatio n of Soviet aims. Within a few years, 
Czechoslova k politic s had been thoroughl y "normalized , " i . e . , restore d to close con -
formit y with Soviet communis t orthodoxy . Virtually all resistanc e and Oppositio n had 
been neutralized . Almost all aspect s of th e Czechoslova k reform movemen t disturbin g 
Czechoslovakia' s allies had been reversed. AU leader s who symbolized th e "Prague 
Spring " had recante d or been replace d by obedien t executor s of th e Soviet policy. AU 
declaration s and th e resolution s proclaimin g th e interventio n to be illegal andunneces -
sary had been declare d nu l and void. Such result s mak e it har d to děn y th e success of 
Soviet policy. Th e Soviets had mad e clear what the y didn' t like durin g th e "Prague 
Spring " and , since all thi s change d after th e intervention , it looks like a straightforwar d 
čase of th e successful achievemen t of aims. 

However , presen t realit y and th e apparen t inevitabilit y of what actuall y happene d 
mak e Soviet policy look far mor e prescient , rational , coherent , successful and guided 
by long-rang e stratégy tha n it actuall y was. What actuall y happene d naturall y possesses 
a concretenes s and plausibilit y tha t othe r possible outcome s or variation s alon g th e 
causal chain canno t have had . Thi s make s it easy to overloo k th e substantia l bod y of 
evidenc e suggesting confusion , disunity , indecisivenes s and especially ambivalenc e 
amon g Soviet decision maker s abou t ho w to deal with Czechoslovakia . I t also make s 
it easy to forget, or at least underestimate , th e significance of th e initia l failure of th e 
interventio n to achieve its aims, as well as th e stumbling , ad ho c natur e of Soviet policy 
in Czechoslovaki a durin g th e month s following th e intervention . Seen throug h th e 
lens of a "normalized " Czechoslovakia , however , th e outcom e appear s as a quick 
realizatio n of predetermine d Soviet polic y aims. 

Fewpeopl e nowaday s even remembe r tha t th e invasion of August21st, 1968, failed 
to achieve its immediat e aims x . N o puppe t governmen t emerge d an d virtually th e 

1 E i d 1 i n , Fred : The Initia l Politica l Failur e of the Warsaw Pact Interventio n in Czechoslova -
kia of 21 August 1968. East Centra l Europ e 5 (1978) 245-266. 
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entire population of Czechoslovakia and its ruling institutions spontaneously mobiliz-
ed into a coordinated, non-violent resistance movement, which the uninvited foreign 
troops were unable to bring under control, despite the overwhelming force at their 
disposal. After two days of unsuccessful ad hoc attempts to establish a new party and 
governmental authority, the very leaders who had been arrested on August 21 st were 
returned to power. It is also usually forgotten how long and arduous the process was 
by which the reform movement was reversed. In fact, for at least the first seven 
months, apart from being a crushing blow to national pride and morale, occupation 
had far less impact than had been generally anticipated. Not only did the reformist 
leadership remain in power, virtually intact, but in many ways the reform movement 
continued almost as if there had been no military intervention. The Soviets could not 
seem to break the influence of the reformists and bring about the kind of "normaliza-
tion" of the Situation they apparently desired. 

If Soviet policy had aimed simply at crushing the reform movement, this could 
easily have been accomplished by means of a conventional occupation regime. Ob-
viously, however, this was not what Soviet policy makers had in mind. The "Prague 
Spring" and the various attempts to contain it can be fruitfully seen as but one episode 
in a continuing crisis of the Soviet power systém in Eastern Europe. The leaderships 
of the East European Communist states have all been facing different variations of the 
same deep and persistent dilemma since the death of Stalin. Although the regime they 
inherited from Stalin was fundamentally unstable, some of the very features contribut-
ing to this instability belong to the cement that holds together both the Soviet alliance 
systém and the Soviet-type regime itself. Thus, although it has long been clear to the 
ruling elites of these states that systemic reform is absolutely necessary to overcome 
the endemic instability of this type of regime, such systemic reform has also been seen 
as threatening the very foundations of their power and of the Soviet alliance systém in 
Europe2. 

It is thus important to recognize and understand the profound ambivalence of the 
Soviet Union and its orthodox allies concerning the Czechoslovak reform move-
ment3. Without a doubt, this movement represented a serious threat to them. Never-
theless, the leaderships of Czechoslovakia's allies were also well aware that this very 
same movement responded to a profound crisis of legitimacy threatening the very 
foundations of the Communist regime in Czechoslovakia. 

Certainly, by the time of the 1968 intervention, Soviet aims must be seen as includ-
ing the promotion of stable and viable regimes which would be faithful and reliable 
allies. The Czechoslovak reform movement held out real hope that the severe social, 
economic and political problems endangering the stability of the regime might at last 

2 H u t c h i n g s , Robert L.: Soviet-East European Relations: Consolidation and Conflict. 
University of Wisconsin Press, Madison 1987, 18-20. 

3 In addition to my book The Logic of "Normalization": The Soviet Intervention in Czecho-
slovakia of 21 August and the Czechoslovak Response. Columbia University Press and East 
European Monographs, New York/Boulder 1980 (especially chapter 4), see also my Misper-
ception, Ambivalence, and Indecision in Soviet Policy-making: The Case of the 1968 Inva-
sion of Czechoslovakia. In: Conflict 5 (1984) No. 2, 89-117. 
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be solved, and thu s vital interest s of th e Soviet Unio n protected . I t was thu s exceed-
ingly difficult for th e Soviet leadershi p to mak e up its collective min d whethe r to 
regard th e Czechoslova k reformis t leadershi p and th e entir e movemen t of reform and 
renewa l as problé m or Solution . Thi s help s explain th e errati c oscillation s in Soviet 
policy durin g th e "Prague Spring " between brutalit y and intransigenc e on th e on e 
han d an d understandin g and conciliatio n on th e othe r hand . Evidenc e of a lack of clar-
ity, unity , and decisiveness on th e par t of th e Soviet Unio n persisted no t only through -
ou t th e "Pragu e Spring", bu t also durin g th e month s immediatel y following th e inva-
sion 4. 

Th e tragéd y of what happene d in 1968 is tha t onc e an interventio n had been launch -
ed as an act of "friendship and brotherl y assistance" , it simply could no t be allowed to 
remai n on recor d as a crime , a failure and a mistake . Onc e carrie d out , it had to mad e 
to appea r motivate d by high principles , necessary , and successful. Fo r it no t to appea r 
in thi s light in th e longter m run would have posed far greater danger s to th e stability 
of th e Soviet power systém tha n anythin g tha t had been going on durin g th e "Prague 
Spring". Moreover , it is precisely because th e "normalization " proces s in Czechoslo -
vakia represente d such a profoun d and irrationa l denia l of reform tendencie s ripenin g 
in all th e East Europea n Communis t states, includin g th e Soviet Union , tha t th e 
"Prague Spring " and its repressio n have remaine d so exceedingly sensitive in these 
countries , even at thi s writin g in mid-1988 , when all kind s of politica l tabu s have fallen 
in th e atmospher e of Glasnost. 

Thi s articl e reexamine s th e widely forgotte n initia l stages of "normalization, " 
durin g which Soviet policy was in considerabl e disarra y in tryin g to com e to grips with 
these multipl e dilemma s in th e chaotic , emotionally-charge d statě of affairs in post-in -
vasion Czechoslovakia . 

The Incongruity ofthe Occupation During Alexander Dubcek's Tenure 
as First Secretary ofthe Communist Party of Czechoslovakia (CPCz) 

Several aspect s of th e politica l Situatio n in Czechoslovaki a seemed strikingly incon -
gruou s in light of th e fact tha t th e countr y had been invaded and remaine d occupied . 
Fo r example : 

Little Change in the Reformist Leadership: Th e Czechoslova k leadershi p remaine d 
essentially th e same as it had been before intervention , despit e th e fact tha t Dubče k 
and several othe r reformist s at th e top of th e leadershi p had been arreste d and blame d 
for th e statě of affairs tha t had allegedly mad e interventio n necessary 5. Durin g 
Dubcek' s tenur e as Firs t Secretar y onl y a small numbe r of officials were remove d 
from thei r function s and , in mos t cases, ther e was some obvious reason for Soviet 

4 See, e. g. L ö w e n t h a l , Richard : The Sparro w in the Cage. In : Encounte r (1969) Nr . 1, 
87. 

5 See, for example Defenc e of Socialism: The Highest Internationa l Duty . Pravda (Moscow ) 
22 August 1968. Complet e text in English in R e m i n g t o n , Robin A. (ed.) : Winter in Pra-
gue. Document s on Czechoslova k Communis m in Crisis. M.I.T . Press, Cambridge , MA 
1969. 
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dissatisfactio n with these individual s apar t from thei r enthusiasti c advocac y of re-
formist ideas. Indeed , durin g thi s perio d th e patter n emerged tha t wheneve r a note d 
reformis t was remove d from an importan t positio n no t onl y was he replace d by some -
on e eise with acceptabl e reformis t credentials , but th e replacemen t of a note d pro -
Soviet conservativ e would be announce d at th e same time . I t was onl y after Dubcek' s 
replacemen t as Firs t Secretar y tha t massive and systemati c purges began, which 
eventuall y reache d down to th e lowest levels of th e Communis t Part y and th e bureau -
cracie s of th e State and mass organizations . 

Embarrassing Facts for the Soviets: Th e Warsaw Pac t interventio n had been con -
demne d in official resolution s of Czechoslova k Communis t Part y and State bodie s and 
mass organization s at all levels, from th e Presidiu m of th e Party' s Centra l Committe e 
to th e government , Nationa l Assembly, Nationa l Fron t on down . These condemna -
tion s remaine d on th e record . Durin g Dubcek' s tenur e as Firs t Secretary , th e interven -
tion was neithe r legalized no r justified. Furthermore , in announcin g th e entr y of allied 
troop s int o Czechoslovakia , th e Soviets had claime d to be respondin g to an appea l for 
assistance from "leading Czechoslova k Part y and statě representatives. " Yet no t a 
single on e of these was name d or identifie d himsel f for years after intervention . Thi s 
State of affairs mus t have been exceedingly embarrassin g to th e Soviets, but it was no t 
unti l after Dubcek' s replacemen t tha t a gradua l proces s began, which eventuall y led to 
retroactive , official legalization and justificatio n of th e interventio n and repea l of all 
condemnation s of it. 

Unde r Dubče k no t onl y did th e interventio n remai n on recor d as illegal and 
unjustified , bu t th e Party' s official analysis of th e pre-invasio n politica l Situatio n cam e 
nowher e nea r to suggesting tha t interventio n had been necessary . To be sure, th e leader -
ship admitte d tha t it had mad e mistakes , tha t ther e ha d indee d been some disturbin g 
aspect s of th e pre-invasio n Situation , and tha t it had underestimate d th e concer n of its 
allies. O n balance , however , post-January , pre-invasio n development s continue d to 
be represente d as far mor e positive tha n negative, certainl y well unde r th e Party' s con -
tro l and (by clear implication ) in n o way requirin g foreign intervention 6. 

Media Retain Reformist Character: I t is well know n tha t th e uncensore d Czecho -
slovak mass medi a represente d a major sourc e of alarm for th e Soviets. And, in th e 
secret protoco l signed in Mosco w on August 26th , th e Czechoslova k leadershi p 
agreed to take Steps to rectify th e Situation . In th e words of th e Mosco w Protocol , "a 
series of priorit y measures " were to be implemente d "to contro l th e medi a so tha t the y 
ma y fully serve th e cause of socialism, and to pu t an end to th e anti-socialis t feeling 
expressed by th e radio , th e television an d certai n organization s which have take n up 
definit e anti-socialis t positions. " 

6 See, e. g. Dubcek' s addresses to the Novembe r 1968 and Januar y 1969 plena of the Centra l 
Committe e of the CPCz : Projev A. Dubčeka . In : Rudé právo 15 Novembe r 1968; 18 Januar y 
1968. -  Hlavn í úkoly strany v nejbližším období . Resoluce listopadovéh o pléna . In : Rudé 
právo 19 Novembe r 1968. -  See also E i d l i n , Fred : The Novembe r Plenum . Radio Free 
Europ e Research , Czechoslovaki a 1968, No . 50. 
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... Part y and statě organ s will watch over the cleansin g proces s of th e press, 
rádio and television , by mean s of ne w laws and ordinances . In view of th e abnor -
ma l Situation , th e executio n of these tasks will requir e certai n temporar y meas-
ures so tha t th e governmen t ma y energeticall y repress all anti-socialis t intrigue , 
whethe r individua l or collective . An overhau l of senio r personne l in th e press, 
rádio and television will be inevitable 7. 

In fact, restriction s on th e mass medi a were announce d and actuall y implemente d 
and some senio r personne l were relieved of thei r functions . Unde r Dubček , guideline s 
were given to th e mass medi a informin g the m of what the y could no t write or broad -
cast. Offendin g publication s were given penaltie s rangin g from fines to Suspensio n 
and even termination . But th e restriction s impose d were no t severe, and th e applica -
tion of penaltie s was restrained . N o thorough-goin g purges of th e mass medi a were 
carrie d out , and the y thu s remaine d preponderantl y staffed by reform-minde d per -
sonnel . Despit e th e restriction s impose d on them , th e medi a remaine d lively an d criti -
cal. I t was onl y after Dubcek' s politica l demise tha t preliminar y censorshi p was rein -
stitute d and tha t th e mass medi a were thoroughl y purged an d placed in th e hand s of 
hardlin e orthodo x ideologues . 

Status ofthe Party Congresses: I t has been widely speculate d tha t a major reason why 
th e interventio n too k place when it did was to preven t th e Extraordinar y 14th Con -
gress of th e CPC z from beginnin g as schedule d on Septembe r 9th . Th e Soviet leader -
ship had oppose d th e holdin g of th e Congres s from th e very outset , an d was concerne d 
abou t preparation s for it, and especially abou t its likely results 8. Since th e Congres s 
was expecte d to eliminat e from th e CPC z leadershi p thos e mos t in sympath y with 
Soviet positions 9, th e Soviets faced a choic e of intervenin g before th e Congress , or 
acceptin g th e prospec t of a complet e and legitimat e take-ove r of th e CPC z by refor-
mist elements 10. 

On e of th e mos t explicit provision s of th e Mosco w Protoco l was a declaratio n of th e 
Presidiu m of th e Centra l Committe e of th e CPC z tha t th e "so-calle d Fourteent h Con -
gress of th e Communis t Party , meetin g on 22nd August . . . was in breac h of Part y Sta-
tute s . . . and is . . . invalid, " and tha t an extraordinar y congres s would be summone d 
only "after th e Situatio n in th e Part y and th e countr y had been normalized " n . To be 

7 T ig r id , Pavel: Czechoslovakia : A Post Morte m II . Survey (1970) 74/76 . 
8 L i t t e 11, Rober t (ed.) : The Czech Black Book. Prepare d by the Institut e of Histor y of the 

Czechoslova k Academy of Sciences . Praeger , Ne w York 1969, 125-130. 
9 O s t r ý , Antonín : Československý problém . Index , Cologn e 1972, 170. 
0 Accordin g to Josef Smrkovský, one of the leading reformist s in the Czechoslova k leadership 

in 1968 and 1969, no t only was the 14th Congres s the determinin g factor for the date of the 
invasion, but it was the principá l and decisive reason for the decision to resort to military in-
tervention . Smrkovský , Josef: Významné svědectví. (Josef Smrkovský o roce 1968). In : 
Listy (1975) No . 2. Or, as Ostrý puts it, "the approachin g 14th Congress gave no hopes for the 
poin t of view the USSR was f orcin g upon us . . . (Fro m this the poin t of view) the interventio n 
appear s a rescue which came long after the eleventhhour. " In : O s t r ý 1972, 16, 156, 170. 

1 Fo r an analysis of how the Congress assembled unde r the condition s of the occupatio n and 
how the Congres s influence d the politica l Situatio n after the invasion see E id l i n 1980, 
226-239. 
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sure, th e congres s was no t recognize d as valid, but even thos e electe d at th e Congres s 
to position s of leadershi p had regarde d its result s as provisional . I t is significant tha t 
the leadershi p electe d at th e Congres s dissolved itself onl y after negotiation s with 
Dubče k concernin g concret e condition s unde r which th e Mosco w Protoco l would be 
acceptable . In additio n to cooptatio n to th e CPC z Centra l Committe e of an adequat e 
numbe r of member s of th e Centra l Committe e electe d at th e "invalid" Congress , 
thos e member s of th e Presidiu m who had compromise d themselve s by collaboratin g 
with th e occupatio n wouldhav e to beremove d from tha t body. Any necessar y change s 
in th e governmen t and mass medi a would have to be handle d in such a way tha t thos e 
replace d would be replace d by less well known , but no less reliable adherent s of re-
form. Th e 14th Congres s would have to be held promptly , and negotiation s regardin g 
th e vvithdrawal of foreign troop s would have to begin withou t delay. No t only were 
these condition s accepte d by Dubče k in essence but , as th e recor d shows, the y were, 
for the mos t part , adhere d to unti l after th e chang e of leadershi p in April, 196912. 
Th e delegates who participate d in th e "invalid" Congres s -  so muc h anathem a to 
the Soviets -  were even thanke d by Dubče k at th e Centra l Committe e Plenu m of 
31 August 1968 for having greatly contribute d to th e authorit y of th e Part y throug h 
thei r actions 1 3. 

Furthermore , th e validity of th e Extraordinar y Congres s of th e Communis t Part y 
of Slovakia which , like its Czechoslova k counterpart , had opene d unde r clandestin e 
conditions : was no t challenged . And, throughou t th e Septembe r 1968 to April 1969 
period , th e Part y leadershi p seemed firmly committe d to convokin g a constituen t con -
gress of th e Communis t Part y in th e Czec h land s as soon as possible to serve as a 
counterpar t to th e Slovák Party , and to conven e th e Extraordinar y Czechoslova k 
Part y Congres s withou t to o muc h delay. Since th e delegate s to bot h of these congres -
ses would have been th e same as thos e who had assembled at th e invalidate d Congres s 
on August 22nd , th e outloo k for reform migh t have seemed encouragin g u . Althoug h 
it is tru e tha t in th e following month s th e Soviets would no t give th e go ahea d for eithe r 
of these Congresses , unde r Dubče k th e aim of holdin g the m in th e nea r futur e was 
never abandoned . 

Programmatic Reform: Examinin g th e Speeche s of th e to p Czechoslova k leadershi p 
and the programmati c Statement s of th e country' s rulin g bodie s in th e month s follow-
ing the invasion , on e gains theimpressio n tha t th e leadershi p had notreall y abandon -
ed any of th e fundamenta l principle s of its reform program . To be sure, all program -
mati c Statement s of th e post-invasio n perio d take notic e tha t th e comple x realitie s of 
the post-invasio n Situatio n necessitate d a slower pace of reform . A mor e alarme d atti -
tud e towar d "anti-socialist " tendencie s in society is apparent , and in generál , greater 

H e j z 1 a r , Zdeněk : Reform-Kommunismus . Zur Geschicht e der Kommunistische n Parte i 
der Tschechoslowakei . Europäisch e Verlagsanstalt, Cologne/Frankfur t 1976, 290-291. -
Smrkovsk ý 1975,22-23 . 
Útva r svodné informac e plánu a řízení . O zasedán í ústředníh o výboru KSČ dne 31. srpna 
1968. Pro členy a aktiv KV a OV KSČ a KSS vydal Útvar svodné informac e plánu a řízení ÚV 
KSČ v září 1968, 13 (for interna l Part y information) . 
Rok šedesátý osmý v usneseníc h a dokumentec h ÚV KSČ (RSO) . Prague 1969, 311. 
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effort is mad e to calm Soviet 15 fears. Nevertheless , durin g thi s perio d th e Part y does 
not , as yet, appea r to have abandone d an y of its fundamenta l reform principles . 

Whethe r or no t these impression s are correc t depend s on two sets of questions : Firs t 
of all, what were th e fundamenta l principle s of reform of th e CPCz , and , second , to 
which of these principle s were th e Soviets unequivocall y opposed ? Since I do no t be-
lieve a clear answer can be given to eithe r of these questions , it is exceedingly difficult 
to determin e th e exten t to which th e programmati c reform tha t survived at least Dub -
cek's perio d of leadershi p was really incongruous . 

Throughou t Dubcek' s tenur e (an d even after) , th e Part y leadershi p remaine d 
unequivocall y committe d to thei r Party' s "post-January " policies . Th e problé m for 
ou r analysis lies in discoverin g an y concret e or fixed meanin g for this notion , since it 
cam e to mea n so man y different thing s to so man y different peopl e throughou t 1968 
and 1969. As Antoni n Kurin a wrot e in Marc h 1969: "Januar y is endorse d by progres -
sives, conservative s and reactionaries , rightist s and leftists, peopl e of th e centr e and I 
do no t kno w what eise the y call themselve s or ho w we Christe n them . And who would 
dare speak differentl y in public ? H e would be booe d and throw n out . " 1 6 

Mos t analysts have taken th e Action Progra m adopte d at th e April 1968 Plenu m of 
th e Communis t Party' s Centra l Committee 1 7 as a standar d against which to measur e 
th e statu s of programmati c reform in Czechoslovaki a after th e invasion . I t is not , 
however , a particularl y satisfactor y standard . 

Th e Action Program was drafte d and accepte d by th e Part y early in 1968 as a kind 
of first draft of a reform program . I t had no t been subjected to th e test of experience . 
At th e time , th e Part y leadershi p could have had n o way of foreseein g ho w th e Situa-
tion migh t develop . As th e Resolutio n of th e Novembe r Plenu m of th e Centra l 
Committe e pu t it: 

Th e Party' s Action Program , following th e conclusion s of th e April Plenu m 
becam e th e first integrate d step towar d formatio n of th e Party' s furthe r cours e of 
action . Th e Action Progra m did not , and understandabl y could not , give an 
immediat e answer to all question s and to a numbe r of question s it coul d no t even 
give complet e an d absolutel y precise answers 1 8. 

I t was therefor e regarde d onl y as basic Part y polic y for th e immediat e future . As an 
ope n progra m it would be tried ou t theoreticall y and in practice , correcte d where 
necessar y and develope d furthe r in accordanc e with th e decision s of th e CPC z CC , in 
such a way tha t at a regulär congres s of th e Part y an integrate d Part y policy coul d be 
approved , which would correspon d to th e stage alread y reache d in th e generá l pro -
gress of socialism in th e CSSR . 

Admittedl y thi s resolutio n was compose d unde r th e shado w of foreign troops , 

15 Her e and in man y places throughou t this paper , "Soviets" should be understoo d as includin g 
those leaders and decision makers in the othe r states participatin g in the invasion who shared 
Soviet concerns . 

16 K u r i n a , Antoni n in: Smena 14 Marc h 1969. 
17 Akční program komunistick é strany Československa přijatý na plenární m zasedán í ÚV KSČ 

dne 5. dubna 1968. Svoboda, Prague 1968. 
18 Hlavn í úkoly (1968). -  Fo r an inquir y into the extent to which the Novembe r Plenu m repre-

sented compromis e of the Party' s post-Januar y policies see E i d 1 i n 1968, 50. 
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but it does in fact articulat e a poin t of view implici t in Part y policy even before th e 
intervention . 

I t shoul d be recognize d that , despit e th e great hope s awakene d by th e Action Pro -
gram, th e Part y leadershi p would probabl y have had to qualify, modif y and even 
retrea t from aspect s of it even had ther e been n o intervention . On e of th e primar y 
objectives of th e Action Progra m at th e tim e it was pu t forward was to attrac t th e 
widest possible suppor t for a severely discredite d Party . I t sought to establish and 
maintai n th e "leadin g role of th e Party " by presentin g an attractiv e politica l program , 
thu s winnin g freely-given support . Th e part y offered thi s progra m in an atmospher e 
of impatien t desire for reform , in which th e belief was widespread tha t th e Soviet 
Unio n had change d enoug h since its 1956 interventio n in Hungar y tha t it would no t 
block such reform by force . To trea t th e Action Progra m as a fixed ma p of CPC z 
policie s would be somewha t analogou s to takin g literally Speeche s from th e thron e in 
British Commonwealt h countrie s or th e platform s of U.S . politica l parties . I t would 
be to ignore th e fundamentall y open , politica l characte r of th e Action Program . 

A delegatio n of th e Czechoslova k leadershi p heade d by Dubče k was informe d on 
Octobe r 4th tha t th e Action Progra m was "actuall y an incorrec t programmati c docu -
ment" 1 9 . Nevertheless , th e Part y leadershi p did no t really abando n it. To be sure, th e 
Action Progra m was no t mentione d as frequently , no r was it referred to as represent -
ing th e curren t framewor k of Part y policy. But non e of its principle s were explicitly 
repudiate d and it continue d to serve as a poin t of reference . 

Moreover , it is no t clear tha t th e Soviets were unequivocall y oppose d to th e Action 
Program . No r is it clear just which concret e aspect s the y oppose d an d ho w seriously. 
To be sure, as has been widely note d in th e literatuře , several aspect s of th e Action 
Progra m obviously ran against th e grain of orthodo x Soviet-typ e Communis t prin -
ciples. I t is also tru e tha t mos t of th e importan t programmati c reform s of th e Action 
progra m were subsequentl y abandoned , reversed, or draine d of substance . Yet, th e 
relevan t evidenc e suggests tha t th e Soviet leadershi p was fundamentall y ambivalen t 
and undecide d abou t th e Action Progra m an d seriously divided as to which aspect s (if 
any) of it shoul d give cause for alarm . 

As H . G . Skilling point s out , th e Soviet newspaper , Pravda, on April 30th in its 
first füll articl e dealin g with Czechoslovaki a gave a positive appraisa l of th e Action 
Program 2 0 . Smrkovský states tha t in discussion s held between Czechoslova k and 
Soviet leader s on Ma y 4th th e Soviets had expressed some reservation s abou t th e 
Action Program , but th e sense of these reservation s was tha t th e Czechoslova k 
leadershi p was allegedly insufficientl y clear abou t what it wanted 2 1 . Moreover , as 
Zdeně k Hejzla r point s out 2 2 , despit e thei r undeniabl e uneasines s abou t th e Czecho -

19 M l y n á ř , Zdeněk : Nachtfrost : Erfahrunge n auf dem Weg vom realen zum menschliche n 
Sozialismus. Europäisch e Verlagsanstalt, Cologne/Frankfur t 1978. 

20 Sk i l l ing , H . Gordon : Czechoslovakia' s Interrupte d Revolution . Princeto n Universit y 
Press, Princeton , N J 1976,250. 

21 Smrkovsk ý 1975,8. 
22 He jz l a r 1976,229. 
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slovak reform movement , unti l after th e invasion th e Soviet leadershi p neverpublkly 
criticize d th e Action Program , th e compositio n of th e Czechoslova k leadershi p or th e 
decision s ofth e Communis t Party' s Centra l Committe e and its Presidium . Finally , it 
mus t be note d tha t in most , if no t all, th e areas of reform addresse d by th e Action Pro -
gram, similar reform s coul d be foun d in othe r Warsaw Pac t states which represente d 
at least as radica l departure s from orthodo x Soviet politica l norms . 

Th e Czechoslova k respons e to th e August interventio n hardene d Soviet attitude s 
towar d the Czechoslova k reform program . Th e Soviets had expecte d th e leaders , insti -
tution s and populatio n of Czechoslovaki a to acquiesc e in th e occupatio n of thei r coun -
try 2 3 . Th e dramati c failure of these expectations 24 mus t have drawn Soviet attentio n to 
the obvious relationship s between man y of th e principle s enshrine d in th e Action Pro -
gram and th e Czechoslova k respons e to th e intervention . I t does no t follow from this , 
however , tha t th e Soviets had a clear pictur e of ho w muc h of th e Action Progra m 
would be allowed, let alon e tha t it would have to be roUe d back as far as it eventuall y 
was. Primar y Soviet concer n was clearly with mor e fundamenta l matter s tha n which 
specific reform s would be allowed. These will be dealt with below. 

I t shoul d be useful to not e some of th e areas of programmati c reform in which pro -
gress surprisingly continue d to be mad e despit e th e occupation 2 5. Fo r example , plan s 
for federalizatio n of Czechoslovaki a were implemented , despit e th e fact tha t thi s 
initiativ e was th e result of nationalis t pressure s from th e Slovaks. Rehabilitatio n of in-
dividuals unjustl y persecute d in th e early years of th e Communis t regime also contin -
ued and was given wide publicity . Ne w institutiona l arrangement s were established 
providin g for a less dictatoria l relationshi p between th e Communit y Part y and th e 
othe r social and politica l organization s comprisin g th e Nationa l Front . To be sure, 
ther e was a slowing down of some reform s and postponemen t (which in some cases 
turne d ou t eventuall y to mea n abandonment ) of others . And yet, in assessing th e 
overall Situation , it should beremembere d no t onl y tha t Czechoslovaki a was occupied , 
but tha t th e pre-invasio n ideals of th e reformist s had been very high and no t guarantee -
ing of realizatio n even had ther e been no invasion . 

Survival of Reform throughout Society: Th e post -  Januar y 1968 reform movemen t in 
Czechoslovaki a began with th e Communis t Part y and th e Part y remaine d in th e fore-
fron t of th e movemen t up to th e tim e of th e intervention . However , n o adequat e cha -
racterizatio n of th e reform movemen t coul d fail to take accoun t of what was going on 
outsid e th e orchestratio n and directio n ofth e Part y leadership . Th e social and politi -
cal development s usually seen as belongin g to th e reform movemen t develope d a 
momentů m of thei r own. In man y cases specific Part y and governmen t measure s con -
tribute d to , shape d and guided developments . Fo r example , machiner y had to be 
set in motio n to prepar e th e legislation bringin g abou t federalization , economi c 

2 3 Hejzlar , citing Oldřich Černí k as his authority , report s tha t the Soviets expected over 50 % 
of the populatio n to welcome the interventio n enthusiastically . H e j z l a r 1976, 248 ff. 

24 See, e. g. E id l i n 1978 and E id l i n 1980. 
2 5 Fo r more detailed discussion see Kus in , Vladimir V.: Fro m Dubče k to Charte r 77: 

A Study of "Normalization " in Czechoslovaki a 1968-1978. Q Press, Edinburg h 1978. 
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reforms , and rehabilitatio n of th e unjustl y persecuted . Yet, to a significant extent , th e 
Part y and governmen t were respondin g to initiative s from outsid e and were influenc -
ed, advised, pressured , an d carrie d alon g by debate s and development s going on eithe r 
outsid e th e Part y and governmen t or within th e Part y and governmen t but outsid e the 
immediat e contro l and supervision of th e to p leadership . 

In countles s othe r cases development s belongin g to th e 1968 reform movemen t 
were no t th e result s of official initiatives . The y simply emerge d in th e post -  Januar y 
politica l atmosphere . Development s in th e mass medi a provid e an excellen t Illustra -
tion . Th e censors , who ha d closely controlle d th e flow of Informatio n unde r th e old 
regime , simply stoppe d exercising thei r functions . Journalist s and editor s the n began 
to prin t and broadcas t whatever Informatio n the y considere d appropriate . Ne w organ -
ization s spran g up throughou t Czechoslova k society and old organizations , pre -
viously unde r strict Communis t Part y supervision began to rejuvenat e and reorganiz e 
themselves . 

It would be a vast undertakin g to describe all th e significant areas in which reform 
was takin g place , since what is at issue her e is a society-wid e transformation . Even 
Skilling's monumenta l 900-page work barely Scratche s th e surface of what was happen -
ing throughou t Czechoslova k society. AU thi s is importan t to keep in mind , since 
mos t appearance s tha t th e interventio n had change d little fall int o thi s category . As 
with programmati c reform , it is difficult to determin e clearly just which aspect s or 
component s of thi s many-facete d proces s of social transformatio n th e Soviets oppose d 
unequivocally . Here , to , Soviet Unio n policy was ambivalent , undecide d and largely 
uninforme d abou t th e Situation . 

To effect change s in thi s category , it was no t enoug h for th e Part y leadershi p to 
mak e change s in Part y policy. Individuai s throughou t society had to be persuade d or 
coerce d to go alon g with and help to implemen t such changes , or the y had to be replac -
ed by othe r individuals . I t was here , as we will see, tha t th e crux of th e problé m lay for 
th e Soviets as well as for th e Czechoslova k leadership . 

Soviet Aims and Objectives and the Constraints on their Realization 

I am well aware tha t th e foregoin g sketche s of apparen t incongruitie s in th e post-in -
vasion politica l Situatio n in Czechoslovakia , presen t a skewed, incomplet e pictur e of 
what was happening . In focusing on thos e aspect s of th e Situatio n which surprisingly 
seemed unchange d despit e th e invasion , I have largely neglecte d th e importan t politi -
cal change s takin g place durin g Dubcek' s final month s as leader of th e CPCz , th e 
relentles s grindin g down of th e politica l foundation s of th e reform movemen t and th e 
concomitan t reconstructio n of a politica l base for th e faithful supporter s of Soviet 
policy in Czechoslovakia . Thi s is th e story tha t is usually told , th e story of ho w th e 
winner s won and ho w and why the y had been boun d from th e outse t to win 2 6 . 

Despit e th e importanc e (an d in a sense primacy ) of thi s othe r story, ther e is con -
siderable value in examinin g th e constraint s on Soviet policy in post-invasio n Czecho -

See, e. g. T igr i d , Pavel: La chut ě irrésistible d'Alexandre Dubček . Calmann-Levy , Paris 
1969.- Kusi n 1978,7-65. - Ski l l in g 1976,813-823 . 
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slovakia. Thi s ma y help us to understan d bette r th e characte r of Soviet policy in 
Easter n Europ e mor e generally and th e kind s of constraint s to which it is subject. 
Furthermore , exploratio n of th e resilienc e of reformis m unde r th e pressure of "nor -
malization " ma y yield insight int o what lies beneat h th e surface of Czechoslova k poli-
tics up to th e presen t day and , mor e generally, int o th e forces driving th e proces s of 
restructurin g in all th e Europea n Communis t states . 

Th e Soviet Unio n was clearly capabl e of destroyin g Czechoslovaki a or of bringin g 
abou t th e change s it desired by imposin g martia l law or any on e of a numbe r of con -
ceivable policie s involving force . Some analysts have suggested tha t th e Soviets could 
no t afford to emplo y such drasti c measure s because of th e foreign polic y consequence s 
the y would have entailed 27. Yet, I believe it is a mistak e to identif y foreign polic y con -
sequence s as th e as th e principá l set of constraint s on Soviet policy. As suggested 
above, th e Soviets expecte d thei r forces to be welcome d enthusiastically . Fro m th e 
Soviet poin t of view, th e entr y of allied troop s ont o Czechoslova k territor y was no t a 
foreign invasion or occupation , but simply a show of force to provid e back-u p for 
politica l forces sympatheti c to th e Soviet poin t of view to organiz e and do what the y 
had long considere d necessar y but had no t been able to do because ofth e dependenc y 
of th e post-Januar y regime upo n populä r support . Th e interventio n was to serve a 
functio n analogou s to U.S . Presiden t Eisenhower' s dispatchin g troop s to Littl e Roc k 
and Presiden t Kennedy' s dispatchin g troop s to Birmingham . In bot h these cases, as 
was also clearly intende d in th e Czechoslova k čase, the purpos e of militar y force was 
to lend support , bot h symbolic and operational , to thos e forces representin g th e "true 
interest s of society". To be sure, since th e legitimat e authoritie s of th e Czechoslova k 
Republi c had no t consente d to th e entr y of thei r allies' troop s and , after it too k place , 
had characterize d it as "a denia l of th e basic norm s of internationa l law" 2 8 , thi s actio n 
was clearly an illegal foreign invasion . But these facts, as well as th e apparentl y 
unanimou s Czechoslova k rejectio n of th e interventio n were, from th e Soviet poin t of 
view, accidenta l outcome s which were no t expecte d and shoul d no t have been allowed 
by th e Czechoslova k leadershi p to happen 2 9 . 

Th e recor d of Soviet behavio r from th e early hour s of th e interventio n and through -
ou t th e month s and years tha t f ollowed, shows a stubborn , singleminde d determinatio n 
on th e par t of th e Soviet leadershi p to facilitat e th e coalescenc e of a Czechoslova k 
leadershi p group which coul d be truste d but which , at th e same time , would be capabl e 
of rulin g by politica l and administrativ e means . 

AU evidenc e point s to great Soviet reluctanc e to actuall y apply force . N o doubt , 
if violent resistanc e had broke n out , it would have been pu t down by force . If th e 
Situatio n in Czechoslovaki a ha d appeare d headin g for a complet e and irrevocabl e 
Soviet fiasco, some form of Soviet militar y rule migh t have been temporaril y establish-
ed. But even at th e heigh t of th e non-violen t populä r resistanc e tha t emerged in 
respons e to th e invasion , th e occupatio n troop s showed great restraínt , even when 
provoked . Th e troop s went to great length s to show friendshi p towar d th e population , 

2 7 See H e j z l a r 1976,280. 
2 8 See L i t t e l l 1969,50. 
2 9 See E id l i n 1978 and E id l i n 1980. 
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even thoug h thei r offers of friendshi p were almos t universall y s p u r n e d 3 0 . Moreover , 
in th e m o n t h s tha t f ol lowe d Soviet t roop s an d secre t polic e force s t o o k n o par t at all in 
th e suppressio n of protes ts , demons t ra t ions , o r o the r socia l an d politica l manifestati -
on s k n o w n t o be dis turbin g t o th e Soviet leadership . 

Ne i t he r is ther e an y indicat io n whatsoeve r tha t th e Soviets , at an y t im e a t tempted , 
in tende d o r ha d an y interes t in takin g cont ro l of an y of th e machiner y of th e C z e c h o -
slovak C o m m u n i s t Pa r t y o r government , t o exercise an y of thei r functions , o r even t o 
instal l a Czechoslova k p u p p e t leadership . All Soviet effort s were aime d at facilitatin g 
th e emergenc e of a Czechoslova k leadershi p coalitio n tha t w o u l d tak e Soviet concern s 
mor e ser ious ly 3 1 . 

3 0 Fo r an analysis of th e characte r of th e occupatio n see E i d l i n 1980, 51-57 . 
3 1 D u b č e k , Alexander : Proslo v A. Dubček a na zářiovém plén u Ú V KSČ . In : Svědectví 10 

(1970)267-280 . - F o r example , on the nigh t of th e invasion , th e Soviets apparentl y expecte d 
th e entr y of thei r troop s alon e to reinf orce th e politica l influenc e of thei r sympathizer s within 
th e Presidiu m of th e CPC z Centra l Committe e enoug h to enable the m to take contro l of tha t 
bod y (which was in Session at th e time ) by purel y politica l means . N o Soviet militar y of KG B 
forces were sent to th e Presidiu m to provid e backu p for supporter s of th e occupation , and th e 
meetin g went on for almos t thre e hours , finally approvin g th e text of a proclamatio n "to all 
the peopl e of Czechoslovakia " condemnin g th e intervention . 

Neithe r were any politica l directive s given to the leader s of Czechoslovakia . Th e Soviet 
Ambassado r to Czechoslovaki a visited th e Presiden t of th e Republi c shortl y after th e beginn -
ing of th e invasion , and th e Presiden t the n went to th e meetin g of th e CPC z Presidium . But 
th e informatio n he gave abou t his talk with th e Ambassado r does not suggest tha t Mosco w 
had prepare d any immediat e politica l Solutio n for th e Situatio n in th e countr y ( H e j z l a r 
1976, 254; E i d l i n 1978, 253-254) . Th e Presidiu m adjourne d with th e understandi g tha t 
member s would retur n to thei r offices or to th e part y hote l and wait t o be contacte d by a 
representativ e of th e "allied" (i. e. occupation ) forces, so tha t th e Presidiu m coul d reassemble 
and decid e on a furthe r cours e of actio n ( D u b č e k 1970,277 ; S m r k o v s k ý 1975,16; 
G u e y t , Remi : La mutatio n tchěcoslovaque : analysée par un temoi n 1968-1969 . Pari s 1969, 
288). Thus , as Rem i Guey t writes, given th e available evidence : 

Th e onl y possibility left as confoundin g as thi s ma y be, is tha t theSoviet s relied passive-
ly on th e good will of organ s and of peopl e who m the y had don ě nothin g to prepar e or 
organize . I t appear s tha t th e Soviets had no t include d any on e in thei r game in advance , 
with th e exceptio n of Czechoslovak s alread y in Mosco w ( G u e y t 1969, 289). 

A few Czechoslova k leader s sympatheti c to th e Soviet cause (who were quickly labelled as 
"collaborators" ) began early in th e mornin g of August 21st to assist Soviet representative s in 
attempt s to constitut e a new politica l authority . Nevertheless , these "collaborators " did no t 
attemp t to impos e themselve s as th e new ruler s of th e country , threatenin g th e wrath of th e 
occupatio n forces if the y were no t accepted . No r did th e Soviets attemp t to impos e a particu -
lar group of individual s as rulers . Soviet policy consistentl y strove to work within existing 
legitimat e Czechoslova k institutions . 

Th e first attemp t t o constitut e a ne w centr e of politica l authorit y too k place at a meetin g of 
abou t on e thir d of th e membershi p of th e CPC z Centra l Committee , in th e party' s hote l 
Praha , almos t a füll day after the occupatio n had begun . And yet, althoug h th e "collabora -
tor s ", as well as arme d member s of th e occupatio n forces were presen t at thi s meeting , its out -
com e was ambiguous . O n th e on e hand , the resolutio n adopte d at thi s meetin g seems to 
accep t th e fact of th e occupation , which it characterize s as "the harsh realit y in which we have 
foun d ourselves and which canno t be change d at once" . O n th e othe r hand , thi s meetin g did 
no t in any way welcom e th e intervention . Indeed , it expressed füll suppor t for the positio n 
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T o be sure , th e Soviet s sough t persistentl y t o split th e Czechoslova k leadership . I n 
th e m o n t h s followin g th e M o s c o w negotiat ions , variou s measure s were take n t o dis-
cove r an d exploi t division s wi th i n th e Czechoslova k leadership , t o weake n th e poli t i -
cal posit ion s of individual s the y oppose d an d s t rengthe n th e posi t ion s of thos e the y 
t ruste d an d favored . T h e Soviet s also cont inue d t o pres s th e Czechos lova k leadershi p 
for furthe r concession s an d greate r complianc e wi th Soviet desires . Yet all change s 
were b r o u g h t abou t b y political means, an d relevan t decision s an d action s were tak e 
by th e Czechos lova k leadership . 

A fundamenta l premis e of Soviet pol ic y was, therefore , t o achiev e its aim s an d ob -
jectives t h r o u g h legitimat e Czechos lova k authori t ie s an d ins t i tu t ions . Thi s premis e 
impose d impor tan t constraint s o n Soviet pol icy , sinc e if key reformist s ha d resigne d 
in protes t , th e t enuou s politica l f ramewor k achieve d th roug h th e M o s c o w negotiat ion s 
migh t well have collapsed . 

Som e analyst s w h o have studie d th e post- intervent io n Situatio n see D u b č e k an d hi s 
associate s as terr ibl y naive t o have t hough t tha t the y coul d remai n in p o w e r an d 
preserv e even a modifie d version of th e Par ty ' s refor m p rog ram . Mlyná ř wri te s tha t h e 
recognize d hi s o w n hope s an d expectation s t o be il lusor y barel y a m o n t h after th e 
negotiat ion s in M o s c o w 3 2 . Yet m o s t of th e principá l member s of th e refor m leader -
ship , a l thoug h natural l y differin g t o som e exten t in thei r assessmen t of w h a t was 
realizabl e seeme d t o have genuinel y believed in th e possibilit y of thei r success 3 3 . Thes e 

taken by th e CPC z Presidiu m which had characterize d th e interventio n as "contrar y to th e 
fundamenta l principle s of relation s between socialist states and a denia l of th e basic norm s of 
internationa l law". If thi s rum p Centra l Committe e meetin g is considere d as an attemp t at 
establishin g some sort of collaborationis t authority , it shoul d be note d tha t it cam e late , was 
sharpl y divided in its debate s and unsuccessfu l in establishin g such an authorit y ( E i d l i n 
1978,256-257) . 

An explicit attemp t to constitut e a temporar y combine d Part y and Governmen t authorit y 
which too k place in the Soviet Embass y on August 22nd , th e secon d day of th e occupation , 
has been describe d in some detai l by Zdeně k Mlynář , who actuall y participate d in these dis-
cussion ( M l y n á ř 1978, 241-253) . Th e Soviet Ambassado r left th e group of Czechoslova k 
of ficials mostl y comprise d of thosemember s of th e CPC z Presidiu m who had no t been arrest -
ed to work ou t these matter s by themselves . Som e member s of the group were willing to 
accep t position s in th e "revolutionar y 'worker s and peasants ' government " unde r discussion , 
but other s had reservations . In any čase, ther e was agreemen t tha t Dubče k and th e othe r 
member s of th e leadershi p (whose whereabout s and statu s were unclear ) would have to take 
par t in any definitive arrangement s and when Mlyná ř propose d tha t th e discussion s be moved 
to Pragu e Castl e and includ e th e Presiden t of th e Republic , no one , includin g th e Soviet 
Ambassador , was oppose d ( M l y n á ř 1978, 251). 

Presiden t Svoboda rejected th e proposa l tha t had been discussed at th e Soviet Embass y and 
demande d face to face negotiation s with th e to p Soviet leadershi p in Moscow . Th e Soviets 
accepted . In Moscow , Svoboda demande d th e inclusio n of thos e leader s who had beenintern -
ed on the day of th e invasion . 

By thi s point , th e Soviet leadershi p had recognize d tha t an alternativ e Czechoslova k 
leadershi p was no t politicall y possible and , by August 25th at th e latest , had accepte d th e 
necessit y of allowing th e same leadershi p tha t had existed before th e invasion to retur n to 
p o w e r f M l y n á ř 1978,271) . 

3 2 M l y n á ř 1978,314. 
3 3 See,e.g . M l y n á ř 1978,316-321. - S m r k o v s k ý 1975,23-25. - S m r k o v s k ý , Josef:Da s 

Smrkovský Intervie w der italienische n Kommunisten . Osteuropa- Archiv (1972), A91 - A92. 
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optimisti c beliefs figured importantl y in th e resolve of these reformis t leader s to stay in 
power . Give n th e fundamenta l premise s of thei r policy, th e Soviet leadershi p coul d 
no t risk pushin g so far or so fast as to drive th e key reformist s to give up hop e and 
resign. 

Finally , having recognize d th e centralit y of Soviet commitmen t to a political Solu-
tion of thei r problem s with Czechoslovakia , we can immediatle y see practica l con -
straint s on Soviet policy which help explain some of th e incongruitie s sketche d ou t in 
th e first par t of thi s paper . These constraint s have muc h to do with limitation s on 
Information , knowledge , and understanding . Th e ma p of Czechoslova k politic s had 
been shaken up by th e interventio n and its consequences , and had to be recharte d by 
Soviet policy makers . Amon g othe r things , several of th e mos t reliable supporter s of 
Soviet position s in th e Czechoslova k leadershi p had been politicall y lamed throug h 
being labelled as "collaborators" , and virtually all Czechoslova k leader s at all levels 
had condemne d th e interventio n and acted in conjunctio n with th e resistanc e to it. 
Soviet policy maker s there f ore had to scrutiniz e caref ully th e whole ränge of personne l 
at th e higher levels of CPC z leadershi p in orde r to determin e who coul d be relied upo n 
and in orde r to have the m insinuate d int o position s in which the y coul d be of as-
sistance . 

Constraints on the Reformists: The Logic of Reform 

Was it really inevitable tha t the Czechoslova k reformist s would fail? Were th e 
Soviets really determine d to remov e Dubček , Černík , Smrkovský and other s who 
symbolized th e reform movemen t from thei r position s of power and influence ? Di d 
the y really want to place Czechoslovaki a unde r th e narro w group of leader s complete -
ly isolated from th e populatio n which has ruled th e countr y since th e completio n of 
"normalization" , and which has been so strikingly unsuccessfu l in broadenin g its base 
of suppor t and legitimac y ? Di d th e Soviets really inten d for reform in Czechoslovaki a 
to be roUe d back as far as it eventuall y was, leaving th e countr y so severely demoralize d 
and with so man y serious unresolve d problem s ? What if th e whole group of reformist s 
had adopte d a Stanc e similar to tha t adopte d by Gusta v Husák , who too k over th e 
leadershi p of th e CPC z from Dubče k in April 1969, and remaine d at th e heim unti l 
1988? Why could no t all th e reformist s togethe r have adopte d a Stanc e similar to 
Husak's , and togethe r rescued mor e of th e aims and aspiration s of th e "Prague 
Spring"? Why couldn' t th e reformist s have sought first to win th e confidenc e of th e 
Soviet leadership , even if thi s had mean t takin g unpopulä r measure s and alienatin g 
muc h of th e population . Havin g don e this , coul d the y no t have proven thei r reliabilit y 
to th e Soviets and gradually won greater latitud e to carr y ou t a significant par t of thei r 
program , and eventuall y regain thei r popularit y and th e confidenc e and suppor t of th e 
people ? Is thi s not , after all, essentially what Jáno š Kádá r had don e with such great 
success in th e years after th e Soviet invasion of Hungary ? 

Durin g th e first mont h or so after th e signing of th e Mosco w Protocol , Zdeně k Mly-
nář attempte d to strike ou t on a politica l cours e somethin g like this . In fact, some ob-
servers at th e tim e note d a similarit y between th e stance s of Mlyná ř and Husá k and 
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categorize d the m bot h as "realists"3 4. Unlik e Husá k however , Mlyná ř cam e quickly 
to recogniz e a fundamenta l incompatibilit y between th e aim of winnin g Soviet confi -
denc e and th e aim of preservin g th e essential s of th e Party' s reform program 3 5 . Th e 
failure of Husak' s stratégy places in reliéf th e constraint s perceived by Mlyná ř and th e 
othe r reformist s who rejected th e strategie Optio n of striving to satisfy th e Soviets first, 
even at th e expense of alienatin g th e public . For , in th e lon g run , althoug h Husá k 
remaine d in power for a lon g time , he was no t successful eithe r in approachin g 
solution s to th e pressing problem s tha t gave rise to th e 1968 reform movemen t in th e 
first place , or in winnin g populä r suppor t for himsel f or th e "normalized " regime 
which he led. As Dalimi l wrote in 1973, paraphrasin g what Ludvík Vaculík said in 
J un e 1967, "In five years th e occupatio n of Czechoslovaki a has no t solved even a single 
on e of th e problem s tha t had built up before Januar y 1968". Or , as Mlyná ř pu t it in 
1975: "On th e surface it seems thateverythingi s in aecordwit h all tha t is officially 
asserted . However , unde r th e surface ou r society is extraordinarily , gravely ill. Thi s 
illness is chroni c and for all of th e past six years it canno t be talked about ; its cause 
canno t even be named. " Th e cause , continue d Mlynář , is tha t in August 1968 th e 
"natura l efforts of Czechoslova k society to achieve a mor e rationa l Organizatio n of 
thing s . . . " were forcibly suppressed 36. 

But why was ther e such fundamenta l incompatibilit y between winnin g th e confi -
denc e of th e Soviets and preservin g some modifie d varian t of reform ? Wasn' t some 
middle-of-the-roa d Solutio n feasible? And why has it no t been possible to move 
beyon d "normalization " back to th e implementatio n of unnecessar y reform - albeit 
mor e cautiousl y and at a slower páce tha n in 1968? 

The Regime itself as the Principal Impediment to Reform: By th e spring of 1968, 
ther e was broa d consensu s throughou t Czechoslovaki a tha t an y trul y effective reform 
would have to be precede d by fundamenta l change s in th e politica l regime itself. I t 
was widely recognized , as th e Action Progra m states, tha t th e "underlyin g causes" of 
a wide ränge of Czechoslovakia' s problem s were attributabl e to "deformation s of th e 
politica l systém"3 7. As Pavel Kohou t pu t it, almos t a year after th e intervention : "We 
didn' t freely thin k up th e Action Program . I t reflected th e tru e need s of th e Part y and 
of th e whole society. "3 8 Writin g in a similar vein several years later , Alexander Dub -
ček referred to th e "crisis in th e Part y and in society . . . which resulte d as th e conse -
quenc e of a long-ter m crisis beginnin g in th e fifties and reachin g a peak in th e 
sixties"39. 

34 Fo r example this was the consensu s in discussions to which I was a party at Radio Free 
Europe' s Headquarter s in Munic h durin g the mont h of Septembe r 1968. 

35 Mlyná ř 1978,314-318 . 
36 M l y n á ř , Zdeněk/Hájek , Jiří: Hovoř í Z. Mlyná ř aj. Hájek. In : Listy (1975) Nr . 12,13. 
3 7 Akční program komunistick é strany Československa 1968, 8. 
38 K o h o u t , Pavel in: Die Zeit Quly 1969). 
39 D u b č e k , Alexander: Dubče k žaluje. In : Listy (1975) Nr . 4, 9. 



F. Eidlin, Czechoslovakia: The Phony Occupation 277 

This was not just idle talk. The five years prior to the replacement of Antonin 
Novotný as CPCz First Secretary in January 1968 and the eight months of the "Prague 
Spring" had taught the Czechs and Slovaks some profound lessons which could not be 
forgotten or rationalized away. During the last five years of the Novotný era, the top 
Party leadership, faced with severe political and economic crisis, had begun to experi-
ment with reform. Even more significantly, throughout Czechoslovak society com-
plaints, criticisms, and ideas for reform were increasingly widely discussed and articu-
lated. However, the implementation of reforms was allowed only to the point that the 
entrenched power holders considered safe. Consequently, in area after area in which 
the need for reform was perceived, the Party leadership stood in the way with petty 
intervention and obstruction. As Karel Reyman wrote in the spring of 1968: 

Social scientists and other intellectuals had had no difficulty in diagnosing the 
root of the problém. That it rested primarily with a political systém designed sole-
ly to transmit Orders from above while allowing for no genuine participation on 
the lower levels, that the most uninspired segment of the vast bureaucracy assured 
continuation of the vicious circle, and that the only way out of the vicious circle 
was a basic change in the political systém - all this had long been known and 
advocated by the reformers40. 

By the time of Novotny's replacement, the regime itself had come to be recognized 
as - indeed to symbolize - the principle obstacle to any real Solutions to the country's 
various pressing problems. As Stanley Riveles shows, in his highly revealing study of 
the dechne and fall of the Novotný regime, "the Strands of Opposition to various 
aspects of the leadership's policy came together in a coalition demanding fundamental 
reform in part because Opposition to one set of specific policies implied Opposition to 
another set"41. 

A major component of the political problém faced by the post-January reform lead-
ership was that to win the support necessary to address the country's problems, it 
would have to prove its commitment to meaningful and consistent reform. It would 
have to prove that it had abandoned definitively the style and methods of rule which 
had brought discredit upon the old leadership. This is why the Czechoslovak reform-
ists could not - before or after the 1968 intervention - do consistently what the 
Soviets required them to do. As Smrkovský put it (referring to discussions held with 
the Soviet leadership in May 1968), "they demanded a hard administrative, I should 
rather say police-like course of action against everyone in our country who stated his 
opinions, if they were not fully in harmony with the documents and policies of the 

40 Reyman , Karel: The Winds of Change in Czechoslovakia. Radio Free Europe Research, 
Czechoslovakia 1968, 19. - E id l in , Fred: January, August, and after: Czechoslovakia's 
Triumph and Tragédy. Radio Free Europe Research, Czechoslovakia 1969, 1-4. 

41 R ive les , Stanley: Party Organization and Political Leadership in Czechoslovakia, 
1960-1968. Ph. D. dissertation, Columbia University, New York 1976, 49. 
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Party" 4 2 . Ha d th e Situatio n escaped th e contro l ofth e Party , its post-Januar y leader -
ship seems to have been capabl e and willing to use such measures . But th e objective 
Situatio n in Czechoslovaki a was very muc h unde r contro l throughou t th e pre-inva -
sion period . Therefore , any resor t to an "administrative-police-lik e cours e of action " 
would have been widely perceived as proo f tha t th e regime had no t really change d its 
characte r and was no t deserving of confidenc e and support . 

The Problem ofthe Invasion,  itself: Before th e invasion , it was possible to be enthu -
siastically committe d to reform and to be, at th e same time , sympatheti c to th e Soviet 
Unio n and its concerns . Thi s was indee d a combinatio n of attitude s which th e 
Czechoslova k leadershi p worked very har d to foster. Before th e interventio n it was 
possible to believe that , all threat s and expression s of concer n notwithstanding , th e 
Soviets did have some understandin g for th e CPC z reform progra m (as th e Soviets, 
themselves , had incessantl y claimed) , and would , in th e final analysis, no t resor t to 
militar y intervention . Th e invasion mad e it muc h mor e difficult for peopl e to believe 
tha t th e Soviets were trul y sincer e in thei r expression s of sympath y with th e funda -
menta l principle s of th e CPC z reform program . This , in turn , mad e it far mor e diffi-
cult for th e Czechoslova k leadershi p to maintai n confidenc e amon g th e populatio n 
tha t reform would continue . And th e nee d to maintai n such confidenc e placed even 
greate r constraint s on th e kind s of actio n th e leadershi p could take , just at th e tim e 
when it was being require d to take action s tha t would be likely to undermin e confi -
denc e even further . 

Secondly , before th e intervention , th e remarkabl e unit y of th e people s of Czecho -
slovakia coul d be seen as a positive phenomenon , even from th e Soviet poin t of view. 
After all, nevěr before had an East Europea n Communis t Part y enjoyed such broad 
and enthusiasti c support . Th e invasion reinforce d th e unit y of th e peopl e and furthe r 
strengthene d populä r suppor t for th e Communis t Part y and its leadership . However , 
it also gave thi s nationa l unit y an anti-Sovie t character . Thi s anti-Sovie t nationa l unit y 
was, of course , intolerabl e from th e Soviet poin t of view. I t was a unit y which would 
have to be broken , regardless of its value -  indee d indispensabilit y -  for th e buildin g 
of a viable regime in Czechoslovakia . Th e Czechoslova k reformist s were thu s placed 
in th e impossible Situatio n of winnin g Soviet confidenc e while, at th e same time , seek-
ing to maintai n a Czechoslova k unit y that , althoug h necessar y for thei r success, had 
unfortunatel y becom e anti-Soviet . 

Conclusion 

Th e dilemma s of Czechoslovaki a in 1968 and 1969 have an interes t and relevanc e 
tha t go far beyon d thatparticula r čase history . Th e problem s th e Czechoslova k reform -
ists attempte d to resolve in 1968 and 1969 are problem s shared by all th e regimes in 
the Soviet bloc . And the fears which events in Czechoslovaki a evoked in 1968 and 

4 2 Smrkovsk ý 1975,8. 
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1969 among the power holders of these states are indicative of what Stands in the way 
of viable Solutions to these problems. As J. F. Brown writes: 

Both the logic and the dynamics of the East-European Situation constantly 
demand that certain basic problems be solved - the Prague Spring was a serious 
ánd humane attempt to do just that - and the more the Soviets try, through re-
pression, diversion, or evasion, to dodge these problems, the more acute they will 
become, and the more relevant the Prague Spring will be . . . It never really lost its 
relevance for Eastern Europe and this is now being recognized more than ever 
before43. 

B rown , James F.: Eastern Europe since the Tnvasion of Czechoslovakia. Radio Free 
Europe Research. RAD Background Report (1978). 



SAMISDA T I N O S T E U R O P A U N D T S C H E C H I S C H E 
S C H R E I B M A S C H I N E N - K U L T U R 

Von Dietrich Beyrau und Ivo Bock 

Di e Geschicht e des offiziell nich t genehmigte n Schrifttum s häng t eng mi t der Tradi -
tion der Zensu r un d diese wiederu m mit dem ideologische n Monopo l zusammen , das 
die kommunistische n Parteie n seit ihre r Machtübernahm e über die geistige Produk -
tion zu errichte n versuchten . Gal t doc h die Pressefreihei t als ein bürgerliche s Vor-
urtei l oder , wie es A. V. Lunačarski j formulierte , als ein „Maschinengewehr " in der 
Han d des Klassenfeindes 1. Trot z dieser martialische n Sprüch e glichen bis End e der 
zwanziger Jahr e Gesetzgebun g un d Praxis der Zensu r eher traditionelle n Vorbildern . 
Erst seit den dreißiger Jahre n zeichnet e sich in den Bereiche n des kulturelle n un d wis-
senschaftliche n Schrifttum s ein neue r Typu s ab, den ma n nu r unzureichen d als 
Gebotszensu r bezeichne n könnte . E r unterwar f weite Bereich e geistigen Schaffens 
Doktrine n un d „Sprachregelungen" . Di e schreibend e Zunf t hatt e sich den oft bizarre n 
Kurven der „Generallinie " anzupassen . Die s geschah teils durc h Druc k un d Terror , 
teils aber auch aus Überzeugung . Selbstentlarvung , Selbstkriti k un d „Autopolemik " 
waren Bestandteil e eines öffentlich vollzogenen Rituals , das Bekenntniss e wie das fol-
gende ermöglichte : „Di e wichtigste Seite unsere s Verständnisse s einer freien Literatu r 
ist die . . . Anerkennun g der führende n Roll e der Kommunistische n Parte i in allen Fra -
gen des Leben s un d der Literatur" , deklamiert e Aleksandr Fadee v noc h auf dem zwei-
ten sowjetischen Schriftsteller-Kongre ß von 19542. 

Diese r Typu s ideologische r Diktatu r setzte sich seit 1948 ebenfalls in den ostmittel -
europäische n Länder n durc h un d verlor hier -  wie in der Sowjetunio n — erst mit dem 
To d Stalin s seine offen terroristische n Züge . Gleichwoh l blieben die in der Stalinär a 
etablierte n Instanze n un d Ritual e zur Kontroll e un d Manipulatio n der Medie n erhal -
ten , auch wenn ihre Struktur , die Reichweit e un d Inhalt e der Kontrolle n in den Jahr -
zehnte n nac h 1953 beträchtliche n Schwankunge n un d Veränderunge n unterlage n un d 
in den einzelne n Länder n erheblic h variierten . Insgesam t bewegten sie sich wieder fort 
von der umfassende n Gebots - zur eher traditionelle n Verbotszensur 3. 

1 F e d j u k i n , S. A.: Bor'ba s buržuazno j ideologiej v uslovijach perechod a k népu [Der 
Kamp f gegen die bürgerlich e Ideologie unte r den Bedingunge n des Übergang s zur NEP] . 
Moskau 1977, 163. 

2 Fadeev , A.: Zatridcaťlet[In30Jahren].2 . Aufl. Moskau 1959, 597. -  Zur Zensu r bis An-
fang der dreißiger und seit den fünfziger Jahre n vgl. Fogelevič , L. G . (Hrsg.) : Osnovnye 
direktivy i zakonodatel'stv o o pečat i [Grundlegend e Direktive n und Gesetzgebun g über die 
Presse]. Moskau 1937.- D e w h i r s t , M. /  F a r r e l l , R. (Hrsg.) : The Soviet Censorship . 
Metuchen/N.J . 1973. 

3 K e n d e , Pierre : Censorshi p in Hungary . Köln 1985 (Crises in Soviet-Typ e Systems. 
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Di e aktuelle n Anlässe, die seit den sechziger Jahre n zur Entstehun g eines nicht -
lizensierte n Schrifttum s in fast allen sozialistische n Länder n Europa s beigetragen 
haben , waren sehr unterschiedlich . Ihre n gemeinsame n Hintergrun d bilden stehen -
gebliebene ode r gewaltsam unterbrochen e Reformansätz e un d ihne n entsprechend e 
Enttäuschunge n in Teilen der Gesellschaft , v. a. in der Intelligenz . Entstehun g un d 
Wachstu m eines „inoffiziellen " Publikationskreislauf s sind zurückzuführe n auf eine 
faktische Pluralisierun g von Interesse n un d gesellschaftliche n Ausdrucksformen . Sie 
konnte n trot z des politische n un d - allerding s kontinuierlic h diffuser werdende n -
ideologische n Monopolanspruche s der kommunistische n Parteie n von den offiziellen 
Strukture n nich t meh r absorbier t werden . Die s erklär t auch die Bandbreit e des in-
offiziellen Schrifttum s un d andere r Forme n intellektuelle r un d künstlerische r Selbst-
darstellun g außerhal b der Kontroll e der Behörde n un d Zensurinstanzen . Diese Art 
von Publikatione n ist Teil der ökonomische n un d materielle n Freiräume , welche die 
„zweit e Ökonomie " ode r die Schattenwirtschaf t bieten . Interesse n un d Ausdrucks-
formen , die in diesem Sekto r parallele r Kommunikatio n zur Geltun g kommen , sind 
nich t auf den Begriff politische r Oppositio n zu reduzieren , sonder n sie sind Ausdruc k 
eines gesellschaftliche n Bedürfnisses , das sich an den Machtapparate n vorbei un d 
manchma l gegen diese entwickel t hat 4 . 

Di e Entstehun g eines Schrifttum s un d andere r vielfältiger kulturelle r un d politi -
scher Ausdrucksformen , die vom Protest , vom politische n Manifes t über Ausstellun-
gen, Belletristi k bis hin zu einer unabhängige n Jugendkultu r reichen , vollzogen sich 
zwar in den einzelne n Länder n aus unterschiedliche n Anlässen, zu verschiedene n Zei -
ten un d mi t wechselnde r Intensität . Gleichwoh l ha t sich trot z aller Behinderunge n der 
Informatione n innerhal b der Gesellschaf t wie zwischen den sozialistische n Staate n ein 
System kommunizierende r Röhre n hergestellt , so daß zumindes t in kleinere n intel -
lektuelle n Zirkel n nebe n Einflüssen aus dem Westen auch eine gegenseitige Beobach -
tung , eine Rezeptio n un d Verarbeitun g von Vorgängen un d manchma l sogar eine Zu -
sammenarbei t der inoffiziellen Zirke l zwischen den „Bruderländern " zu beobachte n 
ist. Seit den späten siebziger Jahre n ist es verschiedentlic h zu Solidaritätsaktione n zwi-
schen dem polnische n Komite e zur Verteidigun g der Arbeiter KOR un d der tschechi -
schen Charta 77, zwischen der ungarische n Oppositio n un d der Charta 77, sogar zwi-
schen polnische n unabhängige n Gruppe n un d Dissidente n aus Litaue n un d der 
Ukrain e gekommen . Di e Solidarnošč-Hewegung ha t ihre n dokumentarische n Nie -
derschla g im tschechischen , sowjetischen un d ungarische n Samisdat gefunden . Pro -
minent e Schriftstelle r un d Autore n aus dem Westen un d Osten , dere n Werke offiziell 
nich t publizier t worde n sind, tauche n in den Bibliographie n des zweiten Umlauf s fast 
aller Lände r auf. Seit der Entstehun g der inoffiziellen Friedensgruppe n habe n sich die 
Kenntniss e un d manchma l auch die persönliche n Kontakt e zwischen den osteuro -

Study 9). -  C u r r y , J. L. (Hrsg.) : The Black Book of Censorship . Ne w York 1984. -
Schoepf l in , Georg e (Hrsg.) : Censorshi p and Politica l Communicatio n in Eastern Eu-
rope . A Collectio n of Documents . Londo n 1983. -  H a m š í k , Dušan : Writers Against 
Rulers . Londo n 1971. 

4 Bey rau , Dietrich /  E i c h w e d e , Wolf gang (Hrsg.) : Auf der Suche nach Autonomie . Kul-
tur und Gesellschaf t in Osteuropa . Bremen 1987. 
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päische n Gruppe n vertieft; in dere n Flugblättern , Bulletin s u .a . erscheine n auch Stel-
lungnahme n aus den Nachbarländern 5. 

Dennoc h darf von der einst gleichförmige n politische n Struktu r der Hegemonial -
mach t un d der „Satelliten " nich t auf die Gleichförmigkei t des unzensierte n Schrift -
tum s geschlossen werden . Scho n allein die Begriffe, die hierfü r verwende t werden , 
deute n auf die unterschiedlich e Machar t un d Quantität , auf einen je andere n Stellen -
wert, der dieser For m von Veröffentlichun g beigemessen wird. Eine n unkontrollier -
ten Umlau f von Manuskripte n in Freundes - un d Bekanntenkreise n ha t es wohl in allen 
Länder n seit Etablierun g der Zensu r gegeben. De r Übergan g zu systematischer , wenn 
ma n so will, zu „subversiver" Verbreitun g ist nich t imme r eindeuti g festzulegen . In 
einem solche n offenen Stadiu m schein t sich gegenwärtig die Existen z unzensierte n 
Schrifttum s in der DD R zu befinden . Es zirkulier t gewissermaßen in gesetzliche n 
Nischen , in alternative n Kulturszene n un d im Schutzrau m der evangelischen Kirch e 
unte r Ökologie-un d Friedensgruppen 6. De r Begriff Samisdat (wörtlich : Selbstverlag) 
bürgert e sich in der Sowjetunio n seit Mitt e der sechziger Jahr e erst ein, als die Verbrei-
tun g von Texten an den Zensurbehörde n vorbei systematisc h in größere m Umfan g be-
triebe n wurde . Samisdat wird vor allem im Westen häufig unterschiedslo s auf alle For -
men nich t erlaubte n Umlauf s von Texte n angewandt , obwoh l sich in den einzelne n 
Länder n oft eigene Termin i durchgesetz t haben . So sprich t ma n in der Tschechoslo -
wakei ehe r von der „Schreibmaschinen-Kultur" , weil hier auf Schreibmaschine n 
getippt e un d vervielfältigte, aber zugleich professionel l gebunden e Texte in Serien , als 
„Editionen " bezeichnet , herausgegebe n werden , sich also eine höher e Stufe von Pro -
duktio n un d Organisatio n durchgesetz t ha t als im russischen Samisdat der „losen Blät-
ter " . E r erfüllte zwar eine Pionierfunktio n für ganz Osteuropa , aber bis 1985 ist er mi t 
wenigen Ausnahme n nich t über ein wenig organisiertes , gewissermaßen „anarchi -
sches" Stadiu m hinausgekommen . Gan z ander s in Polen , wo ma n seit End e der siebzi-
ger Jahr e vom „unabhängigen " Publikationswese n sprach . In seinem Rahme n bildete n 
sich Redaktione n von Zeitschrifte n un d Zeitunge n un d sogar Verlage. Sie produzierte n 
einen Umfan g an nichtlizensierte m Schrifttum , das in Quantität , inhaltliche r Vielfalt, 
Techni k un d Verbreitun g den russischen Samisdat bei weitem in den Schatte n stellte . 
Auch Ungar n ha t seit Beginn der achtzige r Jahr e das Stadiu m der „Schreibmaschinen -
Kultur " hinte r sich gelassen, allerding s kan n sich die dortig e Veröffentlichungspraxi s 
an Umfan g un d Breite nich t mi t der polnische n messen . 

Wie die obigen nac h quantitative n un d produktionstechnische n Kriterie n geordne -
ten Typen von Samisdat verdeutlichen , ha t jedes Lan d seine spezifische For m alterna -
tiver Publikationsmärkt e geschaffen, in dene n sich eigene politisch e un d kulturell e 
Trend s ausdrücken . Sie hebe n oft ganz bewußt gegen eine vermeintlic h „sowjetisierte " 

5 Beispielsweise sei hier auf osteuropäisch e Reaktione n auf die Solidarnošč verwiesen: Solidar-
nošč. Az elnyoma z és ellenalles dokumentuma i [Solidarnošč . Dokument e der Unter -
drückun g und des Widerstands] . Budapest 1982. -  C o r t i, M. (Hrsg.) : Pol'skaja revoljucija 
[Die polnisch e Revolution] . Londo n 1985. -  P u c h o v , S.: Otnošeniemoskviče j kprofso-
juzu „Solidarnosť " [Die Beziehun g der Moskaue r zur Gewerkschaf t „Solidarnošč"] . SSSR: 
Vnutrenni e protivorečij a (1982) Nr . 2, 248-252. 

6 G r u n e n b e r g , Antonia : Die inoffizielle Kultu r in der DD R (Projek t an der Forschungs -
stelle Osteurop a in Bremen) . 
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Uniformitä t die individuell e un d national e Eigenar t hervor . Di e darau s resultierend e 
Vielfalt der Selbstdarstellunge n dominier t un d läßt es sinnvol l erscheinen , die Darstel -
lun g nac h Länder n zu gruppieren . Di e knapp e Skizzierun g der Geschicht e un d Er -
scheinungsweis e des zweiten Publikationsumlaufe s in der Sowjetunion , Pole n un d 
Ungar n beschränk t sich notwendigerweis e auf wenige für diese Lände r typisch e 
Merkmale . Sie mögen dazu dienen , einerseit s Ähnlichkeite n mi t dem Samisdat in der 
ČSSR , andererseit s dessen Eigenar t hervorzuheben . Di e allgemein e Themenstellun g 
dieses Hefte s legt es nahe , daß der Beschreibun g der „Schreibmaschinen-Kultur " in 
der Tschechoslowake i besonder e Aufmerksamkei t un d meh r Rau m gewidmet wird 7 . 

Nac h der Entlassun g aus der Lagerhaf t im Jahr e 1971 schrieb der sowjetische 
Schriftstelle r Andre j Sinjavskij, daß zur Zei t in Moska u nich t nu r Dollars , sonder n 
auch Manuskript e hoc h im Kur s stünden 8. E r meint e frei umlaufend e Texte . Romane , 
Poesie , Aufrufe, Proteste , Petitione n kursierte n in den großen Städte n un d Wissen-
schaftszentren , wurde n gelesen, abgeschriebe n un d nac h dem Schneeballsyste m 
weitergereicht . Sie zirkulierte n selbst in abgelegenen Provinzstädten . Es war die 
Hoch-Zei t des russischen Samisdat.  I m Rückblic k schrieb Vladimir Bukovskij 
emphatisch : „ . . . würde ich auch der Schreibmaschin e ein Denkma l setzen . Sie macht e 
eine völlig neu e For m des Verlagswesens deutlic h -  den Samisdat.  Ma n schreib t selbst, 
redigier t selbst, ma n zensier t selbst, verlegt selbst, ma n verteilt selbst un d sitzt auch 
selbst die Strafe dafür ab" 9 . Sinjavskij un d sein mitverurteilte r Dichterkolleg e Julij 
Daniel ' hatte n insofern den Anstoß geliefert, als der gegen sie im Februa r 1966 insze-
niert e Proze ß wegen unerlaubte r Publikatio n ihre r Werke im Ausland erst zur Entste -
hun g des Samisdat mit seiner beträchtliche n Resonan z im Milieu der wissenschaft-
lichen un d künstlerische n Intelligen z beigetragen hatte . Er gehorcht e insofern dem 
Marktprinzip , als nu r das verbreite t wurde , was im Publiku m Interess e fand . Di e 
Jahr e zwischen 1967 bis etwa 1974 sahen eine erste Blüte von inoffiziellem Schrifttum . 
In ihm drückt e sich die Unzufriedenhei t vor allem in Teilen der Intelligen z mit dem 
End e der Entstalinisierun g un d eine r insgesamt wieder repressiver werdende n Kultur -
politi k aus. Di e politisch e Führun g erklärt e im Interess e der Konsolidierun g der Parte i 
nac h dem Stur z Chruščev s die Auseinandersetzun g mit der Stalinzei t für beendet , ob-
wohl ihre intellektuell e un d moralisch e „Bewältigung " gerade erst begonne n hatte . 
Di e sukzessive seit 1965/6 6 folgenden Publikationsverbot e für Autore n wie A. J. Sol-
ženicyn , V. E. Maksimov , G . N . Vladimov, V. S. Grossman , um nu r wenige zu nennen , 
führt e dazu , daß die Autore n selbst ode r Redaktionen , welche die ihne n zugesandte n 
Texte nich t publiziere n durften , diese zirkuliere n ließen . De r literarisch e Samisdat,  der 
seitMitt e der siebziger Jahredurc h den Tamisdat  (d . i. der Verlag draußen , im Ausland) 
zurückgedräng t wurde , war zugleich begleitet von publizistische r Tätigkei t aus dem 

7 Die folgenden Anmerkunge n beschränke n sich neben Zitatbelege n auf die wichtigste 
Literatu r mit dort zu findende n weiterführende n Literaturangaben . 

8 S injavski j, Andrej: Literatu r als Prozeß . Kontinen t (1974) Nr . 1, 129-171, hier 133. 
9 B u k o w s k i , Wladimir : Wind vor dem Eisgang. Roman . Frankfur t 1981, 150-151. 
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wissenschaftliche n un d literarische n Milieu , von Protestbewegunge n nationale r un d 
religiöser Minderheiten , der Krimtataren , der Jude n un d Sowjetdeutschen , der Bapti -
sten , der litauische n un d ukrainische n Katholiken . Nu r die Baptiste n habe n auch 
Untergrundverlag e für religiöses Schrifttu m aufgebaut . Anlaß all dieser heterogene n 
„Bewegungen " waren in der Regel staatlich e Repressionen , die vom Parteiausschlu ß 
über die Entlassun g aus der Arbeitsstelle bis zur Einweisun g in psychiatrisch e Haft -
kliniken ode r zu gerichtliche r Verurteilun g zu Gefängni s un d Lager reichten 1 0. Di e 
Informatione n der „zweiten " Öffentlichkei t über die sowjetische „Unterwelt" , ihre 
polizeiliche n un d administrative n Sanktione n in Vergangenhei t un d Gegenwar t 
gehöre n zu den dauerhafteste n Theme n des sowjetischen Samisdat,  eine Folge dessen, 
daß alle Manifestatione n unabhängige n Denken s un d Handeln s Strafaktione n nac h 
sich zogen . Ih r auffälligstes Merkma l war imme r die UnVerhältnismäßigkei t der 
Strafen im Vergleich zu den „Delikten" . Di e Dokumentatio n der eigenen Tätigkei t 
war -  zumindes t bis 1985 - imme r zu einem erhebliche n Teil die Schilderun g des eige-
nen Leidensweges. Die s ha t seinen Niederschla g gefunden in zahllosen literarische n 
Meisterwerke n wie in Solženicyn s Im Ersten Kreis un d Krebsstation un d nich t zuletz t 
im Archipel Gulag, in Vladimovs Der treue Hund Ruslan,  in Sinjavskijs Eine Stimme 
im Chor un d in eher dokumentarische n Berichte n wie in Andre j Amal'rik s Unfreiwil-
lige Reise nach Sibirien un d in Anatoli j Marčenko s Aussagen. Diese Aufzählun g ist 
keineswegs erschöpfend . Di e im Westen bekanntgewordene n Zeugnisse von Aktivi-
sten religiöser, nationaler , politische r un d friedensbewegte r Gruppierunge n füllen 
inzwische n zahllose Bänd e der Materialien des Samisdat,  in Münche n von Radi o 
Libert y seit 1973 in russischer Sprach e herausgegeben 11. 

Aus dem - bis 1985 - repressiven Zuschnit t staatliche n Umgang s mi t den „Abtrün -
nigen " un d „Andersdenkenden " ergab sich die Zersplitterun g des sowjetischen Samis-
dat un d der ihn tragende n Gruppierungen , die untereinande r zunächs t nu r selten 
Kontak t un d manchma l auch keine Kenntniss e voneinande r hatten . Diese n Mange l 
überwan d allmählic h die Chronik der laufenden Ereignisse. Sie wurde mi t Unter -
brechun g 1973-1974 von 1968 bis 1982 von einem wechselnde n Herausgebersta b zu-
sammengestell t un d ediert . Di e Chronik versucht e alles zu dokumentieren , was offi-
ziell nich t publizier t wurde . Sie verfügte über ein erstaunlic h weites geographische s 
Informationsnetz . Ihr e Schwerpunkt e konzentrierte n sich auf Nachrichte n über 
staatliche n Machtmißbrauc h gegenüber religiösen , nationale n un d „andersdenken -
den " Minderheiten , aber auch auf Nachrichte n aus dem intellektuelle n Leben der in-
zwischen entstandene n „informellen " ode r „zweiten " Kultur 1 2 . 

10 Zum Dissens (bis 1985/86) vgl. Alexeyeva, Ludmilla : Soviet Dissent . Middletown , Con . 
1985. -  B e y r a u , Dietrich : Anderes Denken , Dissens und Opposition , 1956-1986. In : 
F e r e n c z i, C./ L ö h r , B. (Hrsg.) : Aufbruch mit Gorbatschow ? Frankfur t 1987, 196-224. 
-Fü r 1986-1987 E i c h w e d e , Wolfgang: Bürgerrechtsbewegun g und neue Öffentlichkei t 
in der UdSSR . Osteurop a 38 (1988) Nr . 1,18-34 . 

11 Archiv Samizdata . Sobrani e dokumento v samizdat a [Archiv des Samisdat . Dokumenten -
sammlung] . Bd. 1-30. Münche n 1973-1978. Fortgesetz t als Materiál y Samizdata . Münche n 
1978-1988. Auszüge: (Russischer ) Samizdat . Bd. 1-22. Bern 1972-1987. 

12 H o p k i n s , Mark : Russia's Undergroun d Press. The Chronicl e of Curren t Events. Ne w 
York 1983. 
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Die Chronik schlug auch die Brücke zu den in einigen Randrepubliken wie vor 
allem in Litauen und in der Ukraine entstandenen Menschenrechtsgruppen und ihren 
Publikationen. Hier verband sich der Einsatz für die bürgerlichen Grundrechte in der 
Regel mit nationaler und religiöser Selbstbehauptung. In dem vergleichsweise dichten 
Netz des Samisdat in Litauen sind Katholizismus und Nationalismus ähnlich wie in 
Polen eine Symbiose eingegangen und bestimmen wesentlich den Inhalt der Samisdat-
Periodika, so insbesondere in der seit 1972 publizierten Chronik der katholischen 
Kirche Litauens, die auch auf Russisch erscheint13. 

Seit Anfang der siebziger Jahre gab es im russischen intellektuellen Milieu immer 
wieder Versuche, unabhängige Zeitschriften mit kulturpolitischer Zielsetzung heraus-
zugeben. Ihr Spektrum reicht von konservativ-nationalistischen Strömungen, die 
auch in offiziellen Zeitschriften wiederzufinden sind, bis hin zu reformkommunisti-
schen Periodika, die um 1980 eine Renaissance erlebten. Daneben behaupteten sich -
v. a. in Leningrad - auch Zeitschriften religiös-philosophischer Orientierung, die im 
Umfeld alternativer Künstlerkreise angesiedelt sind, ohne manifest politische Ziel-
setzungen zu vertreten. Um 1980 dürfte es etwa zwanzig, zumeist kurzlebige Perio-
dika (im russischen Sprachraum) gegeben haben. Sie zirkulierten offenbar nur 
in Freundeskreisen der Hauptstädte und Wissenschaftszentren. Sie besaßen wohl -
im Unterschied zum literarischen Sam- und Tamisdat - keine größere Breitenwir-
kung. 

Obwohl der sowjetische Samisdat seit Mitte der sechziger Jahre in der Abwehr 
gegen eine befürchtete Restalinisierung und als Folge gesteigerter Ansprüche v. a. in 
der Intelligenz entstanden war, bewegten sich seine „großen Debatten" eher auf ideo-
logischem Feld. Trotz der eigenen Aktivität stand weniger die Reform des bestehen-
den politischen Systems zur Diskussion. An sie vermochte offenbar niemand so recht 
zu glauben. Schon 1968 sprach Amal'rik von der Vergreisung des Regimes14! Beliebt 
waren stattdessen grundsätzliche Erörterungen mit manchmal weltumspannenden 
Retrospektiven und Zukunftsvisionen. Drei grundsätzliche Positionen, die sich z. T. 
allerdings verzerrt und entschärft in den offiziellen Medien wiederfanden und ihr auch 
Impulse vermittelten, sollen hier besonders herausgehoben werden: Andrej Sacharovs 
eher sziento- und technokratische Vision einer sozialistischen Industriegesellschaft, 
die mit der westlichen konvergiere. Aleksandr Solženicyns fundamentalistische Ab-
rechnung mit dem Kommunismus als Teil der säkularisierten Zivilisation und seine 
Utopie einer Kultur, die sich auf ihr russisches, orthodoxes und bäuerliches Erbe be-
sinnen und sich auf eine ökologisch verträgliche Technologie umorientieren solle. Die 
dritte Position ist mit Roj Medvedev und seinen reformkommunistischen Vorstellun-
gen verbunden. Er ist einer der wenigen prominenten Dissidenten gewesen, der den 

13 Zum Dissens und den Menschenrechtsgruppen in den einzelnen Sowjetrepubliken und den 
nationalen Bewegungen vgl. insbes. Alexeyeva : Soviet Dissent (s. Anm. 10). - Für die 
baltischen Republiken: ActaBaltica 16 (1977) u. ff. Bde. - Für die Ukraine: B r o w n e , M. 
(Hrsg.): Ferment in the Ukraine. London 1971; Verba , L./Yasen, B. (Hrsg.): The 
Human Rights Movement in Ukraine. Toronto 1980. 

14 A m a l r i k , Andrej: Kann die Sowjetunion das Jahr 1984 erleben? Ein Essay. Zürich 1970, 
37 ff. 
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Glaube n an die Möglichkeite n graduelle r Reforme n un d partielle r Demokratisierun g 
des sowjetischen Systems nich t verloren hatte 1 5 . 

Gleichwoh l wäre es falsch, im Samisdat un d in den Gruppen , die ihn trugen , eine 
im engeren Sinn e politisch e Bewegung ode r eine politisch e Oppositio n zu sehen . 
Nich t nu r aus taktische n Gründe n wurde dieser -  im Westen oft unterstellt e -  An-
spruc h zurückgewiesen , sonder n auch , weil sich im Samisdat primä r ein Bedürfni s 
nac h authentische r Reflexion un d Manifestatio n eigenen Anderssein s Ausdruc k ver-
schaffte. Ih m kam es v. a. darau f an , sich aus institutionelle n Zwänge n un d ideologi-
schen Schablone n zu befreien . Angesicht s der repressiven Reaktione n von staatliche r 
Seite un d der Passivität in der Mehrhei t der Intelligen z dominiert e im Samisdat eine 
moralische , aufs Prinzipiell e gerichtet e Situationsdeutung , die fast nirgend s die Mög -
lichkei t eröffnete , in politische n Kategorie n zu denken , geschweige den n zu handeln . 
Da s Dilemm a von Samisdat,  Dissen s un d Menschenrechtsgruppe n lag in ihre r 
Beschränkun g auf das moralisch e Beispiel, das im Ausland vielleicht meh r Beachtun g 
fand als im Inland . 

Dennoc h kam dem sowjetischen Samisdat un d Dissen s für ganz Osteurop a bis An-
fang der siebziger Jahr e eine Pionierfunktio n zu. Bis dahi n war in keine m der soziali-
stischen Nachbarlände r ein zweiter Publikationsumlau f zu beobachten . Die s hin g 
wohl dami t zusammen , daß hier bis 1968/7 0 stärker als selbst in der Sowjetunio n weite 
Teile der Intelligen z an die Reformfähigkei t un d dami t an die Möglichkei t eine r 
Demokratisierun g des sozialistische n Systems geglaubt hatten . Erst die Besetzun g der 
CSSR , die Unterdrückun g der Studentenunruhe n in Pole n un d die politisch e Folgen -
losigkeit technokratisch-ökonomische r Reformansätz e in der DDR , Pole n un d Un -
garn stießen einen Lernproze ß an , der teils intendiert , teils ungewoll t auf den Aufbau 
von Gegenstrukture n hinauslief . Reforme n wurde n nich t meh r von der Parte i un d den 
Bürokratien , sonder n nu r noc h vom Ausmaß des gesellschaftliche n Drucke s erwartet , 
der auf diese ausgeübt würde . Programmatisc h ist diese „Strategie " in Pole n von Jacek 
Kuro n un d Adam Michnik , in Ungar n von Györg y Benc e un d Jáno š Kis (unte r dem 
Pseudony m Rakovski) un d in der Tschechoslowake i von VáclavBenda formulier t wor-
den  1 6. Es ist sicher kein Zufall , daß diese Perspektiv e in der oppositionelle n ode r fron-
dierende n Intelligen z in Länder n großen Anklan g fand , dere n Staatlichkei t un d Sou-
veränitä t im 19. un d 20. Jahrhunder t imme r wieder neu erkämpf t werden mußt e un d 
dere n nationale r Bestan d in der No t meh r durc h gesellschaftliche n Zusammenhal t un d 
nationale n Solidarismu s als durc h staatlich e Mach t gesichert worde n war. Hie r konnt e 
mithi n eine Konzeptio n breit e Resonan z finden , in der sich „di e Gesellschaft " oder , 
wie es Bend a formulierte , „di e parallel e Polis " als Gegenpo l zu Parte i und Bürokrati e 

M e e r s o n - A k s e n o v , M. /  Sh rag in , B. (Hrsg.) : The Political , Social and Religious 
Though t of Russian ,Samizdat' . An Anthology. Belmont , Mass. 1977. 
K u r o ň , Jacek: Gedanke n zu einem neuen Aktionsprogramm . In : P e l i k á n , Jiří/Wilke , 
Manfre d (Hrsg.) : Menschenrechte . Reinbe k b. Hambur g 1977, 269-289. -  Michnik , 
Adam: Die Perspektive der Oppositio n -  eine Evolutio n der Freiheit . Ebend a 299-310. -
Rakovski , Marc : Towards an East Europea n Marxism. London-Ne w York 1978; auszugs-
weise in: Die neue Linke in Ungarn . Berlin 1976, 138-167. -  Benda , Václav: Paraleln í 
Polis [Die parallele Polis]. In : Křesťané a Chart a 77. Münche n 1980. 
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organisiere n sollte, um auf diese Weise die Natio n von eine r innere n „Sowjetisierung " 
zu schützen , den n diese, so Michnik , bedeut e die politisch e „Analphabetisierun g der 
Gesellschaft " 1 7. 

In Pole n bestande n besonder s günstige Voraussetzunge n für autonom e Aktivitäten . 
Hie r hatt e die Parte i der katholische n Kirch e un d ihre n Laienzirkel n bereit s seit 1956 
einen - vergleichsweise -  großen Spielrau m einräume n müssen . Un d nac h 1968 be-
ganne n die Gegensätz e zwischen laizistischer , zumeis t „linker " Intelligen z un d den 
katholische n Kreisen in der Konfrontatio n mi t der Staatsmach t un d ihre n noc h nich t 
aufgegebenen totalitäre n Ansprüche n zu verblassen. Entscheiden d war freilich das 
Scheiter n der Regierunge n in der Wirtschaftspolitik . Di e Mißerfolg e sowohl Gomul -
kas als auch Gierek s auf diesem Feld e verhinderte n die Ausbildun g eines „Konsum -
paktes" , wie in der Tschechoslowake i nac h 1969, ode r einer „Konsensdiktatur" 1 8, wie 
in Ungar n seit Mitt e der sechziger Jahre . Gan z ander s in Polen . Hie r ha t die Arbeiter -
schaft insbesonder e der Großbetrieb e un d der Werften durc h ihre periodische n 
Streiks un d Unruhe n eine Takti k des „bargainin g by riot " entwickelt . Sie bracht e da-
mit ihre Ansprüch e an die Politi k nachdrücklic h in Erinnerung . In Pole n unterlage n 
Partei - un d Staatsmach t somit versteckte n ode r offenen Erwartunge n „von unten" , 
die nich t ungestraf t mißachte t werden durften . In der periodisc h rebellierende n 
Arbeiterschaf t fand die frondierend e un d oppositionell e Intelligen z den Ansatzpunkt , 
um ihr Konzep t des Druck s von unte n mit Realitätsgehal t zu füllen. E r kenn t in die-
sem Ausmaß in Ost - un d Ostmitteleurop a bisher keine Parallele . 

Di e moralische , rechtlich e un d materiell e Hilfe , welche das im Gefolge der Arbeiter -
unruhe n von 1976 entstanden e Komite e zur Verteidigun g der Arbeiter KOR den 
Opfer n der Polizeiwillkü r gewährte , gab den entscheidende n Impul s zur Bildun g wei-
tere r unabhängige r Gruppierungen , die ihrerseit s begannen , zu systematische r Publi -
katio n überzugehen . De r entscheidend e Unterschie d zur Sowjetunio n lag nich t nu r in 
der politische n Programmati k der verschiedene n Intelligenzzirke l mi t ihre n Proteste n 
un d Memorande n (vor allem zur Verfassungsfrage 1975-76) 19, sonder n nac h 1976 in 
ihre n Kontakte n zu Betrieben , in dene n ebenfalls Samisdat zirkulierte , hier vor allem 
seit Septembe r 1977 der Robotnik [Arbeiter] . Scho n bald stellte der polnisch e Samis-
dat in Umfang , Breitenwirkun g un d Produktionstechni k den sowjetischen bei weitem 
in den Schatten . De r Begriff des Samisdat wurde abgelöst durc h den der „unabhängi -
gen" Publikation . Vor dem August 1980 hatt e sich bereit s v. a. in den Großstädte n ein 
verzweigtes Net z von Flugschriften , Zeitschriften , Broschüre n un d Buchpublikatio -
nen etabliert . Schätzungsweis e existierten im Somme r 1980 - noc h vor Entstehun g der 
Solidarnošč — etwa 35 Verlage, über 40 Zeitschriften , un d es waren über 500 Büche r 

17 M i c h n i k , Adam: L'eglise et la gauche. Ledialoguepolonais . Paris 1977, 141. 
18 H a r á s z t i , Miklós: Demokrati e nur mit Autonomie . Gegenstimme n (1982) Nr . 8, 26-30. 

-  P e l i k á n , Jiří: Reform oder Revolutio n -  die falsche Alternative . In : Ders . /Wilke , 
Manfre d (Hrsg.) : Oppositio n ohn e Hoffnung . Reinbekbe i Hambur g 1979,243-262 , hier250. 

19 Ra ina , Peter : Politica l Oppositio n in Polan d 1954-1977. Londo n 1978. -  Ders . : Inde -
penden t Social Movement s in Poland . Londo n 1981. -  H o l z er , Jerzy: Solidarität' . Die 
Geschicht e der freien Gewerkschaf t in Polen . Münche n 1984. - H i r s c h , Helga: Bewegun-
gen für Demokrati e und Unabhängigkei t in Polen , 1976-1980. Münche n 1985. -  Thad -
den , Johannes : Krisen in Polen 1956, 1970 und 1980. Frankfur t 1986. 
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mit Auflagen bis zu 5000 Exemplare n erschienen . Mindesten s ebenso wichtig wie die 
politisch e Publizisti k war die literarisch e Produktio n der unabhängige n Verlage, da 
hier prominent e Schriftsteller , die seit Anfang der siebziger Jahr e faktisch unte r Publi -
kationsverbo t standen , ihre neue n Werke veröffentliche n konnten . Stellvertreten d 
seien hier Autore n wie Jerz y Andrzejewski, Tadeus z Konwick i oderStanisía w Baraň -
czak genannt . Hinz u kam die relativ weite Verbreitun g der in Pari s erscheinende n 
Zeitschrif t Kultura, in der sich unbekümmer t exilierte Autore n wie Leszek Kolakowsk i 
un d einheimisch e Autore n dem lesende n Publiku m vorstellten . 

Di e Ära der Solidarnošč 1980-1981 sah ein weiteres Wachstu m des unabhängige n 
Schrifttum s un d zugleich eine beträchtlich e Einschränkun g der Zensu r in den lizen-
sierten Medien . Im Rahme n der Gewerkschaftsbewegun g erschiene n teils offiziell 
genehmigt e Publikatione n wie das Hauptorgan , der Tygodnik Solidarnošč mi t einer 
Auflage von 500000 Exemplaren , teils Veröffentlichunge n „nu r für den innere n 
Gebrauch" . Di e Anzah l der staatlic h nich t genehmigte n Periodik a stieg in dieser Zei t 
auf ca. 200. 

Aber auch die Verhängun g des Kriegsrecht s am 13. Dezembe r 1981 ha t das unab -
hängige Publikationswese n nich t prinzipiel l beeinträchtige n können . In den Jahre n 
1982-1983 sollen ungefäh r 80 unabhängig e Verlage bestande n haben . Nac h 1983 
expandiert e dieser Sekto r wieder, mit Schwerpunkte n in den Regione n von Warschau , 
Kraka u un d Breslau, erstaunlicherweis e nich t in Danzi g un d Stettin . 1986 wurde n 
etwa 100 unabhängig e Verlage gezählt . Bei diesen Angaben bleibt allerding s zu be-
rücksichtigen , daß viele dieser Unternehmunge n wohl nu r kurze Zei t existierten . Di e 
Anzah l der „großen" , über Jahr e hinwe g produzierende n Verlage dürft e zwanzig bis 
dreißi g kaum überschreiten . Dennoc h wurde n in letzte r Zei t 400 bis 600 Zeitungen , 
etwa 500 bis 600 Buchtite l pro Jah r ediert , mi t Auflagen zwischen 3000 un d 10000 
Exemplaren . Di e Buchproduktion , noc h meh r die von Periodik a un d insbesonder e 
von Betriebszeitunge n ist inzwische n unübersehba r un d inhaltlic h wie manchma l 
auch in der Schnelligkei t der Produktio n eine echt e Konkurren z zu den offiziellen 
Medien . Unabhängig e Gruppe n dränge n neuerding s auch auf den Kassetten - un d 
Videomarkt . Di e wenigsten der Untergrundverlag e dürfte n sich inzwische n allerding s 
soweit konsolidier t haben , daß sie unte r ökonomische n Gesichtspunkte n rentabe l 
arbeiten . Daz u sind die Herstellungs - un d Vertriebsbedingunge n politisc h zu un -
sicher . Di e imme r willkürliche n staatliche n Strafaktione n reiche n - seltene r werden d 
- von der Verhaftun g über empfindlich e Geldstrafe n un d habe n die Beschlagnahm e 
der Druckgeräte , manchma l auch der Autos, die zum Transpor t benutz t wurden , zur 
Folge . Deshal b ha t sich im Janua r 1986 ein Versicherungsfond s für unabhängig e Ver-
lage un d Druckereie n gebildet , der die staatliche n Eingriffe entschädige n möchte . Da -
nebe n existiert ein Gesellschaftlicher Rat für unabhängige Verlage, der 1986 Subsidien 
an 46 Verlage verteilt hat . 

Di e anhaltend e ökonomisch e Krise Polen s schein t insbesonder e die Verbreitun g 
von Periodik a un d Bulletin s zu bedrohen , da wegen der Verarmun g der Angehörige n 
des Dienstleistungssektor s un d der Studierende n viele Periodika , aber auch Büche r 
wegen der hohe n Preise , die oft nich t einma l kostendecken d sind, nich t gekauft wer-
den können . Auseinandersetzun g um Subsidien (auc h aus dem Westen) , schlecht e 
Lesbarkei t manche r Texte un d die Gefah r einer Produktio n am Leserinteress e vorbei 
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bleiben bei eine r Massenproduktion , die angeblich etwa 4 Millione n Leser erreiche n 
soll, nich t aus 2 0 . 

Im unabhängige n Kommunikationsnetz , in dem zahllose politisch e Gruppe n un d 
Kreise mit eher kulturelle n Ambitione n Ausdrucksmöglichkeite n suchen , ha t sich in 
der Tat so etwas wie eine Gesellschaf t gegen den Staat konstituiert . Da s Regim e sah 
sich dahe r zu beträchtliche n Konzessione n veranlaßt , un d gegenüber den offiziellen 
Medie n wird ein echte r Konkurrenzdruc k erzeugt . Ähnlic h wie zwischen der Kirch e 
un d dem Staat gibt es einen allerding s ungleiche n Dialo g zwischen den unabhängige n 
un d staatlic h genehmigte n Medien , die -  wie die katholisch e Publizisti k -  nich t imme r 
als „offiziell" angesproche n werden können . In dem Maße , in dem sich der zweite 
Umlau f institutionalisier t hat , ist sein politische s un d soziales Spektru m differenzier -
ter geworden , ha t sich die faktische Interessen - un d Meinungspluralitä t gegen den 
Monopolanspruc h von Partei , Militä r un d Bürokrati e durchgesetz t un d diese manch -
mal „infiziert" . Abgesehen von den gewerkschaftlich orientierte n un d betriebsnahe n 
Zeitschriften , Zeitunge n un d Broschüre n reiche n die Positione n in den unabhängige n 
Publikatione n von sozialdemokratische n über neoliberal e bis hin zu konservative n 
un d fundamentalistisch-katholische n Orientierungen , so daß die Gesellschaf t heut e 
mi t einer Vielzahl von Stimme n sprich t un d oft meh r mi t sich selbst als mi t den Behör -
den in Dialo g un d Strei t liegt. 

Nu r wenig späte r als in Pole n entstan d auch in Ungar n ein eigenständige r Samisdat. 
Er beschränk t sich allerding s zunächs t auf intellektuell e Zirke l in Budapest . Seine 
Aktivisten sind aus dem Kreis der Lukacs-Schüle r hervorgegangen , die sich allmählic h 
aus dem Schatte n ihre s großen Lehrmeister s lösten . Es ist eine Ironi e der intellektuel -
len Geographi e Europas , daß in den ostmitteleuropäische n Ländern , dene n das 
sowjetsozialistische Regimen t im wesentliche n von auße n aufgezwungen worde n 
war, z. T . bis Mitt e der siebziger Jahr e ein nac h 1956 intellektuel l revitalisierte r Mar -
xismus eine größere Rolle gespielt ha t als im ersten Arbeiter - un d Bauernstaa t der 
Welt. Hie r hatt e der Marxismus-Leninismu s nu r noc h herrschaftslegitimatorisch e 
Funktione n inn e un d war im übrigen von gähnende r Langeweile . In Ostmitteleurop a 
nah m er dagegen - zumeis t von offizieller Seite mi t dem Vorwurf des Revisionismu s 
belegt -  sowohl in der Wirtschaftstheori e (O . Lange , W. Brus un d O . Šik) als auch 
in der Philosophi e un d politische n Theori e (die frühe n Schrifte n von J. Kuroň , 
K. Modzelewskiun d Kolakowski , A. Schaff, G . Lukács , E. Bloch , R. Bahro , K. Kosík 
un d I . Sviták) beachtlich e Positione n im Geisteslebe n ein. 

Di e Entstehun g des Samisdat in Ungar n ist weitgehen d gleichzusetze n mit dem 
intellektuelle n Abschied vom Marxismus , ohn e dami t einem antikommunistische n 
Furo r anheimzufallen , wie er z. T . im sowjetischen Dissen s (un d der Emigration ) ode r 
in Pole n verbreite t ist. Di e eigene „Vergangenheitsbewältigung " un d Überwindun g 
der alten Paradigme n manifestiert e sich im ungarische n Fal l nich t nu r in Rakovskis 
Manifest , in Györg y Konrád s un d Ivan Szelényis Der Weg der Lntelligenz zur 

20 Mack , Manfred : Die Durchbrechun g des staatliche n Informationsmonopols : Zehn Jahre 
unabhängig e Öffentlichkei t in Polen . Sozialwissenschaftlich e Informatione n 16 (1987) Nr . 3, 
181-189. -  Zusätzlich e Informationen : Uncensore d Polan d News Bulletin (Londo n 1987) 
Nr . 3, 26-32; Nr . 9, 36-38; Nr . 15, 26-28. 
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Klassenmacht und in der Sammelschrift Marx im vierten Jahrzehnt, sondern ins-
besondere in einer Gedenkschrift für den 1979 verstorbenen Politiker und Publizisten 
István Bibó, dessen politischer und intellektueller Werdegang nach 1945 zum Symbol 
für einen „dritten Weg" Ungarns (und Ostmitteleuropas) zwischen Ost und West 
wurde und in dessen Namen zwischen verschiedenen intellektuellen Zirkeln Ungarns 
1980 eine Art „geistige Einheitsfront"21 hergestellt wurde. Seit dem fehlgeschlagenen 
Prozeß gegen Miklós Harászti (Oktober 1973), der wegen einer kritischen Betriebs-
reportage, im Westen unter dem Titel Stücklohn erschienen, angeklagt wurde und 
unter der Intelligenz große moralische Unterstützung fand, verzichtete die politische 
Führung darauf, unabhängige intellektuelle Manifestationen in der Weise zu verfolgen 
und zu unterdrücken, wie dies bis 1985 in der Sowjetunion geschah. Die Symptome 
politischer Unrast sind für das Regime eher Ausdruck einer „schlechten Laune"22 

einer frustrierten Minderheit in der Intelligenz. Diese sieht sich einer politischen Tak-
tik gegenüber, die zwischen Ausübung von Druck - z. B. von zeitweiligen Berufs-, 
Reise- und Publikationsverboten im Falle prominenter „Dissidenten" und härterer 
Strafen bei unbekannten Manifestanten - und Integrationstechniken schwankt. So 
konnte zwischen Anfang 1981 und Ende 1982 einer der Initiatoren des ungarischen 
Samisdat, Lázslo Rajk, seine Wohnung in der Budapester Innenstadt zu einem all-
gemein bekannten Verteilungsort von Samisdat machen. Hier wurden bis Anfang 
1982 80000 Seiten Samisdat für einen Forint je Blatt verkauft und Bestellungen ent-
gegengenommen. Inzwischen hat der ungarische Samisdat das Stadium der „Schreib-
maschinen-Kultur" ebenfalls hinter sich gelassen. Jetzt existieren konkurrierende 
Periodika und unabhängige Verlage, deren Produktion ähnlich wie in Polen behin-
dert, aber nicht grundsätzlich unterdrückt wird. Seit dem Oktober 1981 erschien als 
erste Zeitschrift Beszelö [Der Sprecher], 1987 mit einer Auflage von ca. 2000 Exempla-
ren. Ähnlich wie die sowjetische Chronik der laufenden Ereignisse hat sie sich auf 
unterdrückte Nachrichten spezialisiert. Im November 1983 kam Hirmondó [Der 
Bote] heraus, 1987 mit einer Auflage von etwa 1200 Exemplaren. 1987 liefen acht grö-
ßere Periodika um. Zu Beginn 1982 wurde der erste unabhängige AB-Verlag gegrün-
det23. 1987 existierten weitere fünf Unternehmen. Eine Bibliographie für die Zeit zwi-
schen 1981 und 1985 nennt 110 Titel aus unabhängiger Produktion. 1987 erschienen 
schätzungsweise zwischen 300 und 400 Titel, davon allein im AB-Verlag etwa 20024. 

Wenn sich das unabhängige Schrifttum Ungarns in seinem Umfang auch nicht mit 
dem Polens messen kann, so befinden sich seine Autoren doch ähnlich wie im heim-
lichen Vorbild Polen in einem Dialog mit den offiziellen Medien. Das ungarische un-
abhängige Publikationswesen erfüllt einerseits - wie in ganz Osteuropa - eine kom-
plementäre Funktion, indem es Themen und Autoren auf den Markt bringt, die offi-
ziell tabuisiert sind. Andererseits liefert es Anstöße, welche die offiziellen Medien 
dazu veranlassen, diese Themen aufzunehmen, manchmal zu „vereinnahmen" und 

21 D a l o s , György: Archipel Gulasch. Die Entstehung der demokratischen Opposition in 
Ungarn. Bremen 1986, 76. 

22 Ebenda 75. 
23 Mit Siebdruck großes Programm. Gegenstimmen (1982) Nr. 9, 24-27. 
24 A Magyar Szamizdat 5 éve. 1981 December - 1985 November. A Sokszorosított magyar 

politikai szamizdat bibliográfiája. Budapest November 1985. 
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dami t politisc h zu entschärfen . Als Beispiel hierfü r ließe sich der Umgan g mi t dem 
Aufstand von 1956 zitieren . Di e Oppositio n ha t dieses Them a der Verdrängun g un d 
Vergessenheit entrissen , bis sich auch die offiziellen Medie n gezwungen sahen , ihre 
bisherigen stereotype n Sprachregelunge n zu diesem Gegenstan d zu revidieren . Zwar 
wurde nich t die „volle Wahrheit " zugelassen, aber doc h flexibler als frühe r argumen -
tiert 2 5 . Es ist diese For m von repressiver Toleran z seitens der Parte i un d der Behör -
den , die ein eigenartige s Wechselspie l zwischen Regim e un d Oppositio n veranker t 
hat . Ein umfassende s politische s Program m der Oppositio n ode r einzelne r ihre r 
Repräsentante n wurde erst in jüngster Zei t formuliert . Aber auch dieses, in der Zeit -
schrift A Demokrata [De r Demokrat] 2 6 publiziert , schein t die amtliche n Reform -
verspreche n beim Wort zu nehme n un d dami t weiter zu treiben , als sie von offizieller 
Seite gemein t sein mögen . Dabe i stehe n sie nich t in prinzipielle m Widerspruc h zu die-
sen. So fungiert die ungarisch e Oppositio n stärker wohl als in den „Bruderländern " als 
Ideenlieferan t un d Tabubrecher , auf den das ebenso reformorientiert e wie ratlose 
Regim e kaum noc h verzichte n könnte . 

Di e Entstehun g des tschechische n Samisdat17 ist mit der politische n Geschicht e 
der CSSR nac h 1968 eng verbunden . Di e Niederschlagun g des Prage r Frühling s un d 
die nac h dem Machtantrit t Gusta v Husák s im April 1969 eingeleitet e Politi k der 
„Normalisierung " hatte n vor allem für die Intellektuelle n des Lande s verheerend e 
Folgen : Ein e Vielzahl von Wissenschaftlern , Schriftstellern , Künstler n un d Journali -
sten wurde n mi t Berufs- , Publikations - un d Ausstellungsverbote n belegt, ander e 
mußte n die Tschechoslowake i verlassen, um sich der Verfolgung zu entziehen . Einige 
Mutige , die es wagten, ihre Stimme n gegen die „Wiederherstellun g der Ordnung " 2 8 

öffentlich zu erheben , wurde n sogar strafrechtlic h belangt un d in Haf t genommen . 
Ma n erinner e sich an die Prozess e gegen Vladimir Skutina , Mila n Hübl , Rudol f Bat-
těk, Jan Tesař , Jarosla v Sabata u. a., die Anfang der siebziger Jahr e im Westen Schlag-
zeilen machten . Von den Repressalie n besonder s stark betroffen waren die Schriftstel -
ler. Da s Dokumen t Nr . 12/197 7 der Charta 77 sprich t von mindesten s 350 Autore n 
(130 von ihne n werden namentlic h aufgeführt) , dene n die Publikationserlaubni s ent -
zogen wurde . Da s entsprich t ungefäh r zwei Drittel n des Mitgliederstande s des tsche -
chische n Teils des Schriftstellerverbande s von 1968. Außerde m mußte n alle literari -
schen Zeitschrifte n ihr Erscheine n einstelle n un d schließlic h wurde auch der Schrift -

Knabe , Hubertus : Eine Revolutio n in Anführungszeichen ? Zur neuere n Rezeptio n des 
Volksaufstandes in Ungar n 1956. Osteurop a 37 (1987) Nr . 5, 339-349. -  H e l l e r , Agnes/ 
F e h e r , Ferenc : Ungar n '56. Geschicht e einer antibolschewistische n Revolution . Hambur g 
1982. 
A Programm e of Democrati c Renewal . Draft Proposals . East Europea n Reporte r 2 (1986) 
Nr . 1,6-9 . 
In der Slowakei gibt es, von einigen religiösen Periodik a -  z. B. Un a Sancta Catholic a 
(1983-84) und Náboženstv o a súčasnosť [Religion und Gegenwart , seit 1982] -  abgesehen, 
keinen nennenswerte n Samisdat.  Autoren wie Domini k Tatark a und Milan Simečka ver-
öffentliche n ihre Arbeiten daher vorwiegend in Prager Editionen . 
So der Titel einer bemerkenswerte n Darstellun g der „Normalisierung " -  vgl. S imečka , 
Milan : Obnoven í pořádk u [Wiederherstellun g der Ordnung] . 2. Aufl. Londo n 1984. 
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Stellerverband aufgelöst. Diese Entwicklung veranlaßte L. Aragon, vor einem „Biafra 
des Geistes" in der Tschechoslowakei zu warnen29. 

Daß zunächst kein nennenswerter Widerstand gegen die „Normalisierungspolitik" 
aufgekommen ist, hing nicht zuletzt damit zusammen, daß sie keineswegs mit einem 
Schlag, sondern schrittweise, geradezu schleichend vollzogen wurde30. Weite Teile 
der Bevölkerung, darunter auch die Intellektuellen, glaubten lange Zeit, daß der poli-
tische Schaden begrenzt und zumindest ein Teil des Reformprogrammes von 1968 ge-
rettet werden könne. Sie trauten Husák eine ähnliche Rolle zu, wie sie Jánoš Kádár in 
Ungarn übernommen hatte. Die politische Biographie des neuen Ersten Sekretärs - er 
wurde 1951 wegen bürgerlichen slowakischen Nationalismus zu lebenslanger Haft-
strafe verurteilt und kam erst 1960 frei - wie auch sein Engagement während des Pra-
ger Frühlings schienen solche Hoffnungen zu rechtfertigen. Erst die spektakulären 
politischen Prozesse des Jahres 1972 machten ihre Haltlosigkeit auch den größten 
Optimisten deutlich. Sie lösten eine Welle der Solidarität aus und trugen wesent-
lich zur Entstehung des Dissens bei: Als alle „Illusionen bezüglich der Möglichkeit 
einer baldigen positiven Wende in der gesellschaftlichen Entwicklung" zerstört 
waren, trat „die Frage nach der eigenen Existenz in dieser Gesellschaft" in den Vorder-
grund31. 

1973 kann, cum grano salis, als das Geburtsjahr des unabhängigen tschechischen 
Schrifttums bezeichnet werden. In Prag und in anderen tschechischen Städten zirku-
lierten zwar schon vorher verschiedene „inoffizielle" Texte vorwiegend politischen 
Charakters, so die sog. Zehn Punkte aus Anlaß des ersten Jahrestages der Okkupation 
im August 1969, Aufrufe zu den Wahlen Ende 1971 oder Erklärungen einer „Be-
wegung der revolutionären Jugend", doch handelte es sich dabei um isolierte Aktio-
nen, die mit der in diesem Jahr einsetzenden Entwicklung nicht vergleichbar waren. 
Während unmittelbar nach 1973 Protestbriefe, Petitionen und Aufrufe weiterhin die 
wichtigsten Textgattungen bildeten, brachte die zweite Hälfte der siebziger Jahre eine 
wahre Explosion des literarischen Samisdat und des periodischen Schrifttums ver-
schiedenster Provenienz mit sich. Motor dieser Entwicklung, "wie auch der Entste-
hung anderer „paralleler Strukturen" (z.B. des VONS, des Komitees für die Verteidi-
gung von zu Unrecht Verfolgten, der sog. Patocka-Universität und anderer Kreise 
von Wissenschaftlern, des Wohnungstheaters von Vlasta Chramostová usw.), war die 
Menschen- und Bürgerrechtsbewegung Charta 77. 

Das auffälligste Charakteristikum des nicht-lizensierten Schrifttums in der CSSR 
bildet zweifellos die dominante Stellung der Literatur. Ihre Bedeutung wird auch 
durch den Vergleich mit den Publikationen der Staatsverlage unterstrichen. Er macht 
deutlich, daß sich in den siebziger Jahren der Schwerpunkt der tschechischen Literatur 
in den Samisdat verlagert hat. Charakteristisch ist weiterhin die ständig wachsende 

29 Zit. nach M y t z e , Andreas W.: Milan Kundera. Berlin 1976, 36 (Europäische Ideen 20). 
30 Detaillierte Angaben zu den einzelnen Phasen der „schleichenden Normalisierung" findet 

manu. a. bei Kap lan , Karel: Politische Persekution in der Tschechoslowakei 1948-1972. 
Köln 1983 (Forschungsprojekt Krisen in den Systemen sowjetischen Typs. Studie Nr. 3). 

31 P i s t o r i u s , Vladimír: Stárnoucí literatura [Die alternde Literatur]. Prag 1986, 13. Aller-
dings setzt der Autor die Zäsur erst Mitte der siebziger Jahre. 
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Anzah l von Fachzeitschriften , religiösem Samisdat un d von Veröffentlichunge n des 
sog. Underground. 

Da s typisch e Herstellungsverfahre n des tschechische n Samisdat wird durc h den 
Terminu s „Schreibmaschinen-Kultur " angezeigt . Es gibt zwar auch hektographierte , 
photokopiert e un d sogar gedruckt e Texte , sie stellen aber die Ausnahm e dar . Wäh-
ren d die in den Editione n veröffentlichte n Werke un d ein Teil der Zeitschrifte n (übri -
gens rech t professionell ) gebunde n ode r broschier t sind, erweisen sich ander e Perio -
dika als Lose-Blatt-Sammlungen . Di e Autore n geben meist ihre richtige n Name n an , 
vielfach werden aber auch Pseudonym e un d Chiffren verwendet . Einige Veröffent-
lichunge n führe n sogar eine Art Impressu m auf, in dem nebe n dem Erscheinungsort , 
dem Erscheinungsjah r un d dem Auto r auch der Herausgebe r (z. T . mi t voller 
Adresse), der Nam e der Editio n ode r des Periodikums , dere n Numme r u. a. m . an-
gegeben werden . 

Im folgenden werden zunächs t die Editione n beschrieben , die als ein Spezifikum 
des tschechische n Samisdat gelten können . Di e sicherlic h bekanntest e ist die bereit s 
1973 gegründet e Edice Petlice [Editio n hinte r Schlo ß un d Riegel] , ein „Ein-Mann -
Verlag" des Schriftsteller s Ludvík Vaculík, der „ohn e Redaktio n un d Administratio n 
[...] , ohn e modern e Technik , selbstverständlic h auch ohn e Autorenhonorar " arbei-
tet 3 2 . E r ha t seit seiner Entstehun g 1973 bis heut e über 350 Tite l herausgegeben . Ein -
zelne Exemplar e der „Originalauflage " sind vom Verfasser persönlic h signiert un d 
enthalten , um die Legalitä t des Unternehmen s zu unterstreichen , den Hinweis , daß 
weitere Vervielfältigung verbote n sei. 

De n editorische n Schwerpunk t der Edice Petlice bildet die tschechisch e Gegenwarts -
literatur , dere n wichtigste Vertrete r nahez u vollständi g unte r ihre n Autore n vertrete n 
sind -  so, mit jeweils mehrere n Titeln , die Lyriker Jarosla v Seifert, Jan Skácel, Oldřic h 
Mikulášek , Kare l Siktan c un d Jiří Kolář , die Prosaiste n Bohumi l Hrabal , Ivan Klíma , 
Vaculík, Jiř í Gruš a un d Alexandr Klimen t un d die Dramatike r Václav Havel , Pavel 
Kohout , Mila n Uhd e un d Josef Topol . Nebe n literarische n un d literaturkritische n 
Arbeiten ha t die Edice Petlice einige Sammelbänd e - Festschrifte n un d Aufsatzsamm -
lungen zu bestimmte n Theme n - sowie periodisch e Schrifte n veröffentlicht . De r 
letztgenannte n Kategori e gehöre n beispielsweise Moravská čítanka [Mährische s Lese-
buch] , Z obsahu [Aus dem Inhaltsverzeichnis ] un d Československý fejeton [Tsche -
choslowakische s Feuilleton ] an . Als besonder s interessant e Einzeltite l seien schließ-
lich noc h České rozhovory [Tschechisch e Gespräche] , Jiř í Lederer s Interview s mi t 
einer Reih e prominente r Autoren , die nac h 1968 auf den Inde x gesetzt wurden , eine 
in deutsche r Sprach e unte r dem Tite l Die Stunde namens Hoffnung herausgegeben e 
Anthologi e neueste r tschechische r Literatu r un d das Kollektivwerk Slovník českých 
spisovatelü [Lexikon tschechische r Schriftsteller ] herausgegriffen . 

Im Unterschie d zur Edice Petlice, in der die Autore n gleichsam als Selbstverleger 
fungieren , übernimm t im Fal l der 1975 entstandene n Edice Expedice [Editio n Expedi -
tion ] ein namentlic h aufgeführte r Herausgebe r die Verantwortun g für das Erscheine n 
der einzelne n Werke -  der Dramatike r Havel . Die s wurde in allen bis 1979 aufgeleg-

K o h o u t , Pavel: Wo der Hun d begraben liegt. München-Hambur g 1987, 107. 
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ten Titeln durc h die Angabe „I m Jahr e . . . für sich un d seine Freund e von Václav Have l 
abgeschrieben " kundgetan . In den Jahre n 1979-1981 , währen d Havel s Haft , unter -
zeichnet e als Herausgeberi n dessen Fra u Olga un d seit 1983 wurde schließlic h auf die 
entsprechend e Angabe gänzlich verzichtet . 

In der Edice Expedice sind bisher über 200 Tite l veröffentlich t worden . Di e ersten 
122 von ihne n konstituiere n eine „schwarz e Reihe " (sie sind einheitlic h mi t einem 
schwarze n Einban d versehen) , die späte r erschienene n Arbeiten eine „hell e Reihe " (sie 
habe n einen sandfarbene n Einband) . In ihre m Profi l unterscheide t sich die Edice 
Expedice kaum von der Edice Petlice, wenn auch auffällt, daß sie häufiger nicht -
literarisch e Werke un d Werke von ausländische n Autore n (z. B. H . Arendt , 
R. M . Rilke , C . G . Jung , P . Verlaine , Cz . Milosz , un d O . Mandel'stam ) auflegt, un d 
daß ihre tschechische n Autoren , insgesamt gesehen , vielleicht etwas weniger promi -
nen t sind. 

Ebenfall s in der zweiten Hälft e der siebziger Jahr e nahme n die Edice Kvart [Editio n 
Quarto] , die Česká expedice [Tschechisch e Expedition ] un d die Edice Popelnice [Edi -
tion Ascheimer ] ihre Arbeit auf. 

Di e Edice Kvart, so genann t nac h dem Quarto-Forma t ihre r Veröffentlichungen , 
bracht e in den fünf Jahre n ihre r Existen z (1975-1980 ) insgesamt 120 Tite l heraus . 
Nebe n literarische n Texten findet ma n vor allem philosophisch e un d literaturkritisch e 
Arbeiten . Hie r erschiene n u. a. einige Werke des tschechische n Philosophe n Jan 
Patočka , Deštník z Piccadilly [De r Regenschir m von Piccadilly] , ein bedeutende r 
lyrischer Zyklus des Literatur-Nobelpreisträger s Seifert, Arthu r Koestler s Roma n 
Sonnenfinsternis un d eine mehrbändig e Ausgabe literaturkritische r Studie n des Her -
ausgebers der Editio n Jan Vladislav. 

Wahr e bibliophil e Schätz e stellen einige der in der Česká Expedice veröffentlichte n 
Werke dar . Sie sind nich t nu r exzellent redigiert , sonder n enthalte n vielfach wertvolle 
Original-Lithographie n un d -Graphiken . Česká Expedice umfaß t u. a. die Lyrikreih e 
Asyl, die literaturkritisch e Reih e Prostor (Raum ) un d eine Reih e mit Arbeiten des Edi -
tionsgründer s Jaromí r Hořec . 

Di e im Jahr e 1978 ins Leben gerufene Edice Popelnice beschränk t sich demgegen -
über weitgehen d auf die Vervielfältigung von Werken , die in andere n Editione n zuvor 
erschiene n sind. So findet ma n unte r den ersten 112 Titeln lediglich 20 ursprünglich e 
Arbeiten 33. Eine n Schwerpunk t der Edice Popelnice bilden Texte der ehemalige n Mit -
glieder der Grupp e Safran un d des Underground. 

Ander e Editione n weisen ein spezielleres -  professionel l ode r weltanschaulic h be-
stimmte s -  Profi l auf un d wende n sich an einen entsprechende n Leserkreis . Di e Edice 
nové cesty myšlení [Editio n neu e Wege des Denkens ] mit 29 Titeln zwischen 1977 un d 
1987 z. B. konzentrier t sich auf philosophisch e Arbeiten tschechische r Autoren , die 
Edice renega (ca. ein Dutzen d Tite l zwischen 1980 un d 1981) auf politisch e Texte , in 
dene n die Desillusio n „ehemal s engagierte r Anhänge r des sozialistische n Denkens" 3 4 , 
darunte r Milová n Djilas, Koestler , Georg e Orwell un d Konwick i thematisier t wird, 

33 Vgl. die Angaben in: Kritický sborník (1986) Nr . 2, 85-87. 
34 Kritický sborník (1986) Nr . 3, 89. 
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un d die Edice Jungiana (19 Tite l zwischen 1980 un d 1987) auf. Werke Jungs un d seiner 
Nachfolger . Di e 1980 bzw. 1981 entstandene n Editione n Duch a život [Geis t un d 
Leben] , Přátelé [Freunde ] un d Orientace [Orientierung ] bringen religiöse un d theolo -
gische Texte heraus , un d zwar nac h vorliegende n Angaben für den Zeitrau m bis End e 
1984 insgesamt 33 Titel 3 5. Eine n Sonderstatu s habe n die Edice SOS (seit 1978), die 
Edice kde domov mhj [Editio n wo ist mein Vaterland ] un d die Edice mozková mrtvice 
[Editio n Gehirnschlag] , letzer e mit 11 Titeln bis 1986. Sie spezialisieren sich auf Texte 
des Underground. Diese s Phänomen , das in keine m andere n ost-  ode r ostmittel -
europäische n Lan d solche Ausmaße wie gerade in der Tschechoslowake i angenom -
men hat , bedar f eine r Erläuterung . 

Lau t Ivan Jirou s alias Magor , dem ehemalige n künstlerische n Leite r der Rock -
gruppe The Plastic People of the Universe un d einem Theoretike r des Underground, 
ist dieser „an keine bestimmt e künstlerisch e Richtun g un d an keine n bestimmte n Stil" 
gebunden , sonder n es handel t sich lediglich um „ein e geistige Haltun g von Intellek -
tuellen un d Künstlern" , die sich „von der Welt, in der sie leben , bewußt kritisch ab-
wenden " 3 6 . Außenstehende n dräng t sich demgegenübe r der Eindruc k auf, daß Musi k 
un d Texte des Underground durchau s eine spezifische Weltsich t vermittel n un d einen 
eigenen „Stil " aufweisen. Jirou s selbst weist im übrigen darau f hin , daß der Roc k die 
typisch e Äußerungsfor m des Underground ist. Ein literarische s „Programm " deute n 
bereit s die Name n der ausländische n Autore n an , dere n Texte in den Underground-
Periodik a vorzugsweise präsentier t werden . Darunte r findet ma n L. F . Celin ě un d 
H . Miller , Ch . Bukowski un d J. Orton , E. Limono v un d T. Leary. Aber auch die 
Literatu r des tschechische n Underground selbst läßt gemeinsam e Merkmal e erken -
nen . Typisch e Beispiele bilden Egon Bondy s Invalidní sourozenci [Invalid e Ge -
schwister] un d Jan Pelc ' . . . a bude hůř [.. . es wird schlimme r kommen] . In Pelc ' 
skandalumwitterte m Roma n wird das Leben einer Grupp e Jugendliche r dargestellt , 
dene n eine „asoziale " Existen z als wesentlich erstrebenswerte r erschein t als die An-
passun g an die gesellschaftliche n Normen : Stat t Karrier e un d materielle m Wohlstan d 
nachzujagen , veranstalte n sie endlos e Trinkgelage un d sexuelle Orgien , experimentie -
ren auch mit Drogen , vermeiden , soweit es geht , geregelte Arbeit, stehlen un d ernäh -
ren sich von Abfällen, werden von der Polize i gejagt, geschlagen un d lande n schließ-
lich imme r wieder im Gefängni s ode r in der Psychiatrie . Di e radikal e Abkehr von der 
Gesellschaf t un d die Schaffun g eine r Subkultu r charakterisiere n also nich t nu r die 
Lebenshaltun g der Autoren , sonder n sie bilden zugleich ein zentrale s literarische s 
Thema . Die s ist, wie der Vergleich mit andere n Werken des Underground verdeut -
licht , keineswegs nu r bei Pelc der Fal l (vgl. z. B. die Subkultu r der Invalide n bei 
Bondy) . De r typisch e „Stil " der Underground-Literatur  schließlic h läßt sich tentati v 
mi t folgenden Stichworte n beschreiben : krasser Naturalismu s un d Antiästhetizismus , 
bewußte r Primitivismus , Bemühe n um Authentizitä t un d Gebrauc h von Slang un d 
Vulgarismen . 

Vgl. die Angaben in: Český katolický samizdat 1978-1985 [Der tschechisch e katholisch e 
Samisdat 1978-1985]. Informac e o Chart ě 77 (1986) Nr . 5, 10-12. 
Mago r [J i rous , Ivan] : Zpráva o třetím hudební m obrozen í [Berich t über die dritt e musi-
kalische Wiedergeburt] . Čs. Underground . Bd. 1 /  A. Prag 1984, 83 f. 
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Di e Anzah l der Periodika , der nebe n den Editione n wichtigsten Veröffentlichunge n 
des tschechische n Samisdat,  ist außerordentlic h groß un d ihre Themen , ihr Nivea u 
un d ihre Erscheinungsdaue r sind sehr unterschiedlich . Im folgenden kan n nu r ein Teil 
von ihne n vorgestellt werden . Dabe i wird zwischen politischen , literarischen , religiö-
sen un d Fachzeitschrifte n sowie den Revue n des Underground unterschieden . 

Außerhal b dieser Kategorie n stehe n die seit Anfang 1978 in etwa einmonatliche m 
Rhythmu s erscheinende n Informace o Chartě77 [Informatione n über die Charta 77]. 
Sie enthalte n nebe n Dokumente n der Charta 77 un d andere m Charta-Materia l die 
Mitteilunge n des VONS (777 Mitteilunge n über konkret e Fälle von Menschenrechts -
verletzunge n bis Anfang Jun i 1988), Nachrichte n aus dem In - un d Ausland un d seit 
einigen Jahre n auch ein Verzeichni s der Veröffentlichunge n des Samisdat.  Als Her -
ausgeber zeichne t der Charta-Signata r Pet r Uh l verantwortlich . 

Ein beachtliche s wissenschaftliche s Niveaulasse n Kritický sborník [Kritische r Alma-
nach ] un d O divadle [Übe r das Theater ] erkennen . In der 1981 gegründete n Viertel-
jahresschrif t Kritický sborník findet ma n vor allem Untersuchungen , Bericht e un d 
Essays über die tschechisch e Literatu r (im geringeren Umfan g auch über ander e Berei-
che der Kultur ) sowie Rezensionen . Einige Beiträge befassen sich darübe r hinau s mit 
der kulturelle n Entwicklun g in andere n europäische n un d außereuropäische n Län -
dern un d vereinzel t werden auch Übersetzunge n von im Ausland publizierte n Texten 
wiedergegeben (z. B. das Have l gewidmet e Spiel The Catastrophe von Samue l Becket t 
ode r Auszüge aus Milosz s Buch Das verführte Denken).  Di e seit 1986 veröffentlicht e 
Zeitschrif t O divadle spezialisiert sich demgegenübe r auf das Theaterleben . In ihr 
werden nebe n theoretische n Artikeln , Berichte n über wichtige Inszenierungen , 
Rezensione n un d Feuilleton s in der Rubri k Für das Archiv u .a . alle Aufführunge n von 
Havel s un d Uhde s Spielen , alle Rollen , in dene n die Schauspiele r Chramostov á un d 
Pavel Landovsk ý aufgetrete n sind, un d alle Aktivitäten des sog. Wohnungstheaters 
aufgelistet. 

Seit 1985 gibt es zwei philosophisch e Periodik a -  Paraf '[ein Akronym für Paralelní 
akta filozofie, Parallel e Acta der Philosophie] , herausgegebe n von Benda , un d Reflexe 
[Reflexionen] , herausgegebe n von einem Kollekti v um Ladislav Hejdánek . Sie sind 
trot z weltanschauliche r Gegensätz e beide daru m bemüht , „für alle Auffassungsrich-
tunge n in der tschechische n un d slowakischen nichtoffizielle n Philosophi e offen zu 
bleiben " bzw. „ein möglichs t repräsentative s Bild der tschechoslowakische n Philoso -
phie " zu liefern 37. Ausdruc k dieser Dialogbereitschaf t ist die geplant e Herausgab e 
eines gemeinsame n Sammelbandes . 

Ein Indi z für die Such e der tschechische n Intellektuelle n nac h geistiger un d kultu -
reller Identitä t ist die 1984 ins Leben gerufene Zeitschrif t Střední Evropa [Mittel -
europa ] mit zehn Nummer n bis Februa r 1988. In ihre n Beiträgen werden verschieden e 
politische , historische , kulturell e un d religiöse Aspekte des „geistigen Raumes " 
Mitteleurop a untersucht 3 8. Nebe n vielen Autore n aus der CSSR komme n dabei auch 
solche aus andere n Länder n (z. B. Konrád , A. Glucksmann , T . G . Ash, B. Chazanov , 
A. Wandruszk a un d K. Schlögel) zu Wort . 

37 Benda , Václav: Slovo úvodem [Ein Wort zur Einleitung] . In : Paraf (1985) Nr . 1, 5. 
38 U l r i c h , Jan : Úvod [Einleitung] . In : Středn í Evropa (1985) Nr . 1,3. 
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Zumindes t genann t werden sollen dre i weitere Fachzeitschriften : Historické studie 
[Historisch e Studien] , seit 1978 - die an andere r Stelle dieses Bande s eingehen d er-
örter t werden - , Ekonomická  revue [Ökonomisch e Revue , ebenfalls seit 1978] un d 
Sociologický obzor [Soziologisch e Rundschau , seit 1987]. 

Seit einigen Jahre n läßt sich eine deutlich e Zunahm e des religiösen un d theologi -
schen - vorwiegend katholische n -  Samisdat beobachten . Ihre n Hintergrun d bildet 
eine Renaissanc e des Glauben s in der Tschechoslowakei . Sie wurde 1985, anläßlic h 
der spektakuläre n 1100-Jahr-Feie r des „Glaubensapostel s der Slaven" Metho d in 
Velehrad , auch im Westen registriert . Als wichtigste katholisch e Periodik a gelten 
Teologické texty [Theologisch e Texte ] un d Informace o církvi [Informatione n über die 
Kirche] , die beide 1980 gegründe t wurden . Währen d die erstere , eher für Fachleut e 
bestimmt e Zeitschrif t das Zie l verfolgt, „Einblic k in das gegenwärtige theologisch e 
un d religiöse Denken " zu vermitteln 39, wollen Informace o církvi einfach e Gläubig e 
über das Leben der Kirch e un d der Christe n im In - un d Ausland informieren . Als 
„Zeitschrifte n für die christlich e Familie " verstehe n sich Vzkříšení [Auferstehung , seit 
1979] un d Sursum (seit 1987). Tite l wie „Was die christlich e Mutte r wissen sollte" ode r 
„Sexualitä t un d das Geset z Gottes " mögen andeuten , was darunte r verstande n wird. 

Ze zásuvky i z bloku [Aus der Schublad e un d dem Notizblock , seit 1984] un d 
Komentáře [Kommentare , seit 1985] sind die wohl profilierteste n Zeitschrifte n für po -
litische Publizistik . Fü r sie schreibe n regelmäßi g ehemalig e Spitzenpolitike r wie Jiř í 
Hájek , Čestmí r Císař un d Vladimír Kadle c sowie renommiert e Wissenschaftle r wie 
Hübl , Lubo š Kohou t un d Milo š Hájek . Vorläufer von Komentáře, der „Revu e für die 
Außenpolitik" , war End e der siebziger Jahr e Čtverec [Quadrat] . Erwähn t werden sol-
len des weiteren das 1985 entstanden e Periodiku m Solidarnošč, welches sich speziell 
der politische n Entwicklun g in Pole n widmet , un d das Organ der „unabhängige n 
Sozialisten " Dialogy [Dialoge] . Di e bereit s 1977 gegründete n Dialogy erscheine n seit 
1983 in Paris , möchte n aber weiterhi n als eine Samisdat-Zeitschrift  gelten . Politisch e 
Theme n stehe n schließlic h auch im Mittelpunk t der Anfang 1988 gegründete n Lidové 
noviny [Volkszeitung] . Di e Anknüpfun g an die gleichnamig e liberale Zeitung , die 
1952 ihr Erscheine n einstelle n mußte , ha t bewirkt , daß die Erwartunge n an Lidové 
noviny außerordentlic h hoc h sind. 

Zu den literarische n Zeitschrifte n zählen vor allem Obsah [Inhaltsverzeichnis] , seit 
etwa 1980, -  genann t nac h dem Inhaltsverzeichni s auf der Titelseit e jeder Numme r -
un d der Brünne r Host [Gast] , seit 1986. Obsah, die bisweilen als das populärst e Samis-
Jiii-Periodiku m überhaup t angesehe n wird, ist eine monatlic h erscheinend e Lose-
Blatt-Sammlun g mit kurze n literarische n Texten , Essays, Feuilleton s un d Kritiken . 
Ihr e Autore n gehörte n in den sechziger Jahre n zur Schriftstellerelit e des Landes . Host, 
von dem bisher erst drei Nummer n vorliegen, ist eine rech t voluminös e Zeitschrift , 
die sich u. a. der Aufgabe angenomme n zu habe n scheint , Arbeiten von in Mähre n 
lebende n Schriftsteller n (z. B. Iva Kotrlá , Jan Trefulka , Uhd e un d Jiří Kratochvíl ) 
publik zu machen . Eine n literarische n Teil enthalte n darüberhinau s Pražské komuni-
kace [Prage r Kommunikationen] , seit 1985, KIFU un d der in Hrade c Králové ver-
öffentlicht e Prostor [Raum] , seit 1982. 

39 Český katolický samizdat 1978-1985,11 . 
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Zu m Schlu ß noc h ein paar Wort e zu den beiden maßgebliche n Underground-Perio-
dika -  Vokno [Fenster] , seit 1979, un d Revolver revue [Revolverrevue] , seit 1985 4 0 . Ih r 
Hauptinteress e gilt der Rockszen e un d verschiedene n avantgardistische n Strömunge n 
im In - un d Ausland , die durc h ihre eigenen Texte ode r durc h Bericht e vorgestellt wer-
den . Zwei Autore n sind mi t auffällig vielen Beiträgen vertrete n -  der bereit s erwähnt e 
Jirou s un d der Schriftstelle r un d Philosop h Bondy , der als eine Art Gur u des tschechi -
schen Underground gilt. Als einziger „etablierter " Gegenwartsauto r wird in beiden 
Zeitschrifte n Have l regelmäßi g veröffentlicht . Die s dürft e auf sein Engagemen t für die 
Mitgliede r der Rockgruppe n The Plastic People ofthe Universe un d DG 307 zurück -
zuführe n sein, als diesen im Jahr e 1976 ein Proze ß gemach t wurde . 

De r Samisdat un d das in den Staatsverlagen publiziert e Schrifttu m sind in der ČSSR 
weitaus stärker voneinande r abgeschotte t als vor allem in Pole n un d Ungarn . Es gibt 
hier nu r wenige vom Regim e toleriert e „Grauzonen " ode r fließende  Übergäng e zwi-
schen „offiziellen " un d „inoffiziellen " Autore n wie in den beiden Nachbarländern . 
Eine n interessante n Ausnahmefal l bilden Schriftstelle r wie Seifert, Hrabal , Mikuláše k 
un d Skácel, die in der zweiten Hälft e der siebziger Jahr e nac h langem Publikationsver -
bot einige zuvor im Samisdat kursierend e Texte -  z. T . in stark zensierte r For m - ver-
öffentliche n durften . Hie r soll abschließen d von einem andere n Ausnahmefall , näm -
lich von den Publikatione n der Jazz-Sektion,  die Red e sein. 

Di e Jazz-Sektion  des Musikverbande s der ČSR entstan d 1971 un d wurde 1979 
Mitglied des Musikrate s der UNESCO . Di e Satzun g beschreib t ihre Aufgabe wie 
folgt: „Di e Jazz-Sektion  organisier t Auftritte , Konzerte , Festival s un d Ausstellungen , 
befaßt sich mi t Frage n der Erziehun g un d ist in ihre m Bereich publizistisch un d edito -
risch tätig" 4 1 . International e Beachtun g fande n vor allem die sog. Prage r Jazz-Tage , 
die von ihr zwischen 1974 un d 1979 insgesamt neunma l veranstalte t wurden . Behinde -
runge n setzten bereit s End e der siebziger Jahr e ein un d fande n 1983 ihre n ersten 
Höhepunkt , als das Kultusministeriu m die Auflösung der Sektio n anordnete . Ihr e 
Funktio n übernah m aber die Jazz-Sektion  der Prage r Zweigstelle des Musikverban -
des. Di e Reaktio n der Staatsmach t ließ nich t lange auf sich warten : 1984 wurde die 
Prage r Zweigstelle un d schließlic h sogar der Musikverban d insgesamt suspendiert . D a 
aber noc h nich t einma l dies half, wurde n End e 1986 fünf führend e Mitgliede r der 
Jazz-Sektion  verhafte t un d im Mär z 1987 wegen „unerlaubte r Geschäftstätigkeit " -
allerdings zu erstaunlic h milde n Strafen -  verurteilt . Nac h jüngsten Informatione n aus 
Pra g (vom Oktobe r 1987) ist inzwische n eine neu e Organisatio n namen s UNIJAZZ 
entstanden , die offensichtlic h die Arbeit der Jazz-Sektion  fortsetze n will. 

Di e Publikationstätigkei t der Jazz-Sektion,  die im Mär z 1987 als Anklagegrun d 
(„unerlaubt e Geschäftstätigkeit" ) diente , umfaß t nebe n Mitteilungsblätter n wie 
43/10/88  (die Telefonnumme r der Jazz-Sektion)  un d Bulletin Jazz mehrer e Editio -
nen , die nich t nu r musikologisch e Arbeiten veröffentlichen . In der Edice Jazzpetit sind 
z. B. Untersuchunge n über Dad a un d Surrealismus , über E. F . Burian , einen wichti -

40 De r Titel Revolver revue -  mit dem Untertite l off-ghetto magazíne -  tauch t zuerst in Num -
mer 7 auf. Die Nummer n 1-4 hießen Jednou nohou [Mit einem Bein] und die Nummer n 5 
und 6 Revolver revue. Jednou nohou [Revolverrevue . Mit einem Bein]. 

41 Zit . nach Dokumen t Nr . 24/1986 der Chart a 77. Listy (1986) Nr . 6, 53. 
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gen Vertrete r der tschechische n Theateravantgarde , un d über das Ne w Yorker Living 
Theater,  Hrabal s offiziell nich t publizierte r Roma n Obsluhoval jsem anglického krále 
[Ich bedient e den Köni g von England] , das photographisch e Werk des Surrealiste n 
Jindřic h Štýrský und eine dreibändig e Enzyklopädi e der Rockmusi k erschienen . Di e 
Edice Situace [Editio n Situation ] konzentrier t sich demgegenübe r auf die Herausgab e 
von Ausstellungskataloge n zeitgenössische r tschechische r Künstler . Erwähnun g ver-
diene n auch die Edice moderního umění a výtvarného myšlení [Editio n der moderne n 
Kuns t un d des gestaltende n Denkens ] un d die Edice dokumenty  [Editio n Doku -
mente] , in deru . a. Seiferts Nobelpreisred e veröffentlich t wurde . Diese Publikatione n 
gehöre n nich t dem Samisdat an, sonder n sie konstituiere n eine Grauzon e zwischen 
„offiziellem " und „nichtoffiziellem " Schrifttum . Da s Regime gestand nämlic h der 

Jazz-Sektion  bis 1983 grundsätzlic h das Rech t zu, Materialie n für ihre Mitgliede r in 
staatliche n Betriebe n zu drucken . Di e Frage , um welche Art von Materialie n es sich 
dabei handel n könne , war allerdings von Anfang an strittig . 



F O R T Y YEARS O F H I S T O R I O G R A P H Y U N D E R 
S O C I A L I S M I N C Z E C H O S L O V A K I A 

Continuit y and Chang e in Pattern s of Though t 

By Eva Schmidt-Hartmann 

Ther e was in Easter n Europ e a great deal of "Russification " unde r Stalin ; but 
no w th e East Europea n régimes are as keen on underpinnin g thei r legitimac y by 
reinterpretin g th e nationa l past and harnessin g it to Communis t end s as is the 
Soviet government 1. 

Thi s Observatio n was recentl y mad e by Georg e Urban , a knowledgeabl e analyst of 
Soviet and East Europea n developments . I t correspond s to a widely shared attitud e 
towar d some development s with respec t to histor y in Easter n Europea n states. While 
th e Communis t regimes in Easter n Europ e had attempte d to supress nationa l tradition s 
in favor of imposin g Soviet example s durin g th e 1950s, recentl y the y are said to have 
been increasingl y referin g to thei r own nationa l histories , misusin g th e reference s as a 
mean s of legitimatin g thei r own power . Thi s view does no t stan d up to a closer exami-
natio n of development s in th e field of East Europea n historiography . In Czechoslova -
kia, th e attitud e of th e Communis t regime toward s history , bot h in th e past and in th e 
present , has proven mor e complicate d tha n th e Statemen t above would suggest. 

In contemporar y Czechoslovakia , public dispute s abou t history , as abou t othertop -
ics, have rarely been permitted . Official propagand a Statement s concernin g th e past 
have change d little since th e 1950s and historiography , like othe r public activities , has 
remaine d th e victim of politica l supervision . Followin g th e temporar y collapse of th e 
ideologica l framewor k in th e late 1960s, th e official Communis t vocabular y and basic 
structur e of Statement s were restore d after 1970. If on e surveys no t onl y academi e 
historica l publications , but also th e spectru m of populä r books , Journals , and othe r 
publication s presentl y available to th e Czechoslova k public , and compare s the m with 
th e selection of th e 1950s, on e mus t conclud e tha t th e ränge of topic s considere d has 
significantly increased . In view of thi s fact as well as of th e officially promote d idea 
tha t "histor y mus t be th e helpe r of th e part y in formin g th e socialist superstrueture, " 2 

Georg e Urban' s above cited assessment of th e Situatio n migh t appea r justified. Close r 
examination , however , prompt s question s as to th e ways in which historiograph y is 

1 Georg e U r b a n : Language & Power in Soviet Society. A Conversatio n between Alain Be-
sancon & Georg e Urban . In : Encounte r (London ) May 1987, p. 6. 

2 Václav Krá l : Myšlenkový svět historie [History' s World of Ideas] . Prague 1974, p. 157. 
This and all othe r translation s in this article are by the author . 
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implementin g th e task it has been ascribed by th e rulin g part y on th e on e hand , and th e 
degree of its success in influencin g th e development s of historica l consciousnes s on th e 
other . 

Traditionally , ther e has been a particularl y intens e relationshi p between historica l 
consciousnes s and politic s amon g th e people s of Centra l and Easter n Europ e which 
has thu s far no t received sufficient attentio n from Anglo-America n historian s and 
politica l scientists 3. Tales of th e distan t past have played an importan t role in th e 
nation-buildin g proces s ther e and , to th e presen t day, historica l dispute s often seem 
to provid e a sort of ersatz for fundamenta l politica l discussions 4. With th e "historica l 
rights of th e Bohemia n Crown " as thei r focus of reference , Czec h politica l develop-
ment s since th e mid-nineteent h Centur y provide as good an example of th e force of 
historica l consciousnes s as any othe r historica l development s in Europe . Dispute s 
amon g historian s tha t attracte d wide populä r attentio n prio r to 1938 continu e to do 
so toda y as does th e Czech-Sudete n Germa n disput e which , while lackin g politica l 
significance , is still carrie d ou t on bot h sides with strikin g intensity . 

Toda y th e Czechoslova k Communis t Part y control s historica l publication s as it 
does othe r publications . Yet, ther e are indication s suggesting a large degree of inde -
pendenc e in th e developmen t of public historica l consciousnes s as it differs in direc -
tion from tha t which th e rulin g elites would like it to take . In thei r stud y of Czechoslo -
vak politica l culture , Archie Brown and Georg e Wightma n have observed and analysed 
th e significant change s in Czec h and Slovák historica l consciousnes s which too k 
place between 1946 un d 19685. Th e change s were particularl y importan t because th e 
inquir y was concerne d with populä r attitude s in areas in which "official" publication s 
could have been of great influenc e (such as populä r assessment of various pre-Secon d 
World War politicians) 6. Similarly, recen t secretly-conducte d polis have shown a 
significant chang e of populä r attitud e with respec t to th e expulsion of Czechoslova -
kia's Germa n populatio n after 1945, which contrast s sharpl y with official Statement s 
on th e matter 7. 

3 The best examples are the two recen t books, both of which deal with question s related to his-
torica l consciousnes s without , however, discussing the issue in any depth . Compar e Archie 
Brow n /Jac k Gra y (eds.) : Politica l Cultur e & Politica l Chang e in Communis t States. 
Londo n and Basingstoke 1977 and Pau l G . Lewis (ed.) : Eastern Europe : Politica l Crisis 
and Legitimation . Ne w York 1984. 

4 The recen t case of the so-called "controvers y amon g the historians " in West German y pro-
vides the most appropriat e illustratio n concernin g this tendenc y even in condition s of un-
limited liberty for politica l disputes . A selection of the main contribution s to this controvers y 
can be found in: Historikerstreit . Die Dokumentatio n der Kontrovers e um die Einzigartig -
keit der nationalsozialistische n Judenvernichtung . Munic h 1987. -  For a brief repor t in 
English compar e Josef Joffe : The Battle ofthe Historians . A Repor t from Germany . In : 
Encounte r (London ) June 1987, pp. 72-77. 

5 Archie Brow n /  Gordo n W i g h t m a n : Czechoslovakia : Revival and Retreat . In : Archie 
Brow n /Jac k G r a y , Politica l Cultur e & Politica l Change , pp. 159-197. 

6 Ib id . ,p . 159-170. 
7 Zdeně k S t r m i s k a : Výsledky nezávislého průzkum u současnéh o smýšlení v Českoslo-

vensku [The results of an independan t survey of contemporar y thinkin g in Czechoslovakia] . 
In : Svědectví 20 (1986), pp. 265-334, herc pp. 300-303. 
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Both Czec h publication s abroa d and Czechoslova k samisdat publication s demon -
strat e th e dynami c in development s of historica l consciousnes s independen t of th e 
official propagand a with undeniabl e force 8. Discussion s of certai n historica l develop-
ment s have recentl y been takin g place with unprecedente d intensity . Topic s includ e 
th e histor y of Catholicis m and of th e Habsbur g rule in th e Bohemia n Lands , Czech -
Germa n relation s in Bohemia , includin g th e expulsion of th e latter , and various legal 
and politica l practice s in bot h th e Firs t Czechoslova k Republi c an d th e perio d 
1945-1948 . In addition , th e very notio n of "the nation " has been widely questione d 
in recen t years. Th e impressio n tha t Czec h historica l consciousnes s had undergon e 
greate r change s durin g th e last ten years tha n in previou s generation s there f ore appear s 
justified. Thi s would suggest tha t th e seemin g inereas e in th e scope of populä r historic -
al literatuř e permitte d by th e Communis t regime in Czechoslovaki a correspond s to 
inheren t change s in Czec h historica l consciousnes s althoug h these change s do no t 
directl y follow th e dictate s of th e regime . As in othe r spheres , ther e is obviously a dis-
crepane y between th e theoretica l proclamation s of th e regime and its capacit y to trans -
late the m int o reality . 

Th e questio n the n arises as to what exten t historica l consciousnes s is of significance 
at all in term s of politica l legitimac y in today' s socialist states. Scholar s intereste d in 
thi s problé m have recentl y been questionin g whethe r an unqualifie d applicatio n of th e 
concep t of legitimac y as commonl y ušed with respec t to th e liberal demoerati c Systems 
is even meaningfu l in studie s of contemporar y socialist states: 

In view of th e concentratio n of politica l power in communis t Systems and th e 
exten t of resource s available to th e elitě to retai n and exercise thei r authorit y it 
might indee d be questione d whethe r th e issue of legitimac y is on e of any great 
importanc e or relevanc e to th e maintenanc e of th e politica l orde r in Easter n 
Europe 9 . 

Thi s approach , while stressing tha t "due attentio n shoul d be paid to th e different 
context s and group s involved, "10 denie s th e significance of popularly-base d legitimac y 

8 Th ere are numerou s publication s of this kind. For an introductio n see the last ten years of the 
Czechoslova k Journa l Svedectvi-pubXishea. in Paris. In English, the following documentatio n 
of Charte r 77 is most informative : H . Gordo n Ski l l ing : Charte r 77 and Huma n Rights in 
Czechoslovakia . Londo n 1981. -  On historiographica l works see the informativ e survey of 
samisdat publication s concernin g history by H . Gordo n Sk i l l i ng : Independen t Historio -
graphy in Czechoslovakia . In : Canadia n Slavonic Paper s 25 (1983), pp. 518-539. -  H . Gor -
don Ski l l ing : The Muse of Histor y -  1984: History , Historian s and Politic s in Commu -
nist Czechoslovakia . In : Cross Currents . A Yearbook of Centra l Europea n Cultur e (1984), 
pp. 29-47. -  Fo r material s in Germa n see the Journa l Bohemia. -  The most informativ e 
accoun t of the recen t discussions on the expulsion of the Sudete n German s is given in Leopold 
G rünwal d : Wir haben uns selbst aus Europ a vertrieben . Tschechisch e Selbstkritik an der 
Vertreibun g der Sudetendeutschen . Eine Dokumentation . Munic h 1985. -  Fo r an analysis of 
discussion concernin g the same topic see Eva S c h m i d t - H a r t m a n n : Mensche n oder 
Nationen ? Die Vertreibun g der Deutsche n aus tschechische r Sicht . In : Wolfgang Ben z 
(Hrsg.) : Die Vertreibun g der Deutsche n aus dem Osten . Ursachen , Ereignisse, Folgen . 
Frankfur t 1985, pp. 143-158. 

9 Pau l G . Lewis (ed.) , Eastern Europe , p. 3. 
i» Ibid. ,p.6 . 
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and restrict s th e concep t to elite alone . Correspondingly , thi s articl e focuses primaril y 
onobservabl e tendencie s amongmember s ofa small group ofth e populatio n who artic -
ulate thei r views in forms accessible to th e foreign observer: historian s and othe r 
intellectual s concerne d with history . If we accep t th e previously-mentione d concep t of 
legitimac y accordin g to which attitude s amon g elites matte r mor e tha n thos e of th e 
generá l populatio n in socialist countries , the n th e tendencie s discussed her e do speak 
to th e immediat e politica l developmen t of socialist Czechoslovakia . Thi s imminen t 
significance is nevertheles s limite d by th e fact tha t th e intellectual s concerne d with 
histor y are no t amon g thos e who contro l politica l power . Th e presen t analysis should 
be seen as providin g th e basis for a careful assessment of some long-ter m trend s rathe r 
tha n as a commentar y on the immediat e Situation . 

Communist Politics and Historiography 

After th e Czechoslova k Communis t Part y seized politica l power in 1948, th e 
Marxist-Leninis t notio n of social science was to dominat e all scholarl y work in th e 
country : 

Th e task of th e objective science is allegedly to mak e Statements . But th e Marxist -
Leninis t science does no t want to mak e only Statements , it also want s to chang e 
th e natur e and th e huma n society, to replac e what is bad by what is better . Thi s is 
what th e reactionarie s do no t want and call, therefore , for "objectivity". Thi s tie, 
taken over from th e past , has therefor e to be broke n first of a l l . . . u . 

I n these words th e mos t influencia l Czechoslova k historia n of tha t time , Zdeně k 
Nejedl ý (1878-1962) , describe d th e new notio n of historica l science in Communis t 
Czechoslovakia . Thi s approac h was, however , by no mean s new. Nejedl ý himsel f 
presente d similar ideas as early as 1918 and , mor e generally, the y had often been 
discussed in th e contex t of Marxis t concep t of knowledge 1 2. 

Th e transformatio n of Czechoslovaki a int o a Communist-dominate d society after 
1948 resulte d in such major change s in all sphere s of social life tha t historiograph y 
coul d hardl y have been spared . Andre w Rossos, th e autho r of a recen t stud y on Czec h 
historiography , seems justified when he writes: 

In conclusion , it migh t be said tha t th e developmen t of Czec h historiograph y 
since 1948 does no t represen t just anothe r phase in its evolution . Th e elevation 
of Marxis t historiograph y to an official and monopolisti c positio n unde r th e 
Communis t regime constitute s rathe r a break in its moder n histor y and a radica l 
departur e from some of its fundamenta l traditions . To be sure, certai n Steps tha t 
would appea r beneficia l were taken unde r new regime . . . O n th e othe r hand , and 

11 Quote d in Krá l , Myšlenkový svět, p. 140. 
12 Fo r Nejedly' s criticism of Czech historiograph y see Zdeně k N e j e d l ý : O smyslu českých 

dějin [On the meanin g of Czech history] . Prague 1952. On the basic attitude s of the Czecho -
slovak Communis t Part y toward science and its Organizatio n see Věra E i sne rov á /  Luboš 
N o v ý : The Communis t Part y and the Advancemen t of Science in Independen t Czechoslo -
vakia. In : Historica . Historica l Science in Czechoslovaki a 18 (1973), pp. 181-258. 
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mor e importantly , Czec h historiograph y lost its free and independen t positio n 
and was trans f orme d int o an instrumen t of th e Communis t Part y and its govern-
ment ; it was forcibly isolated from outsid e influence ; and it was deprived of its 
right to free an d unhindere d investigation 13. 

Nejedl ý would probabl y have agreed with th e author , had he been alive to read his 
judgment , changin g th e wordin g slightly an d explainin g why thi s developmen t was 
fundamentall y beneficia l to th e ne w socialist Czechoslova k historiograph y and , thu s 
to th e nation . 

We know, however , tha t man y of th e historian s who had adopte d Nejedly' s atti -
tud e in thei r academi e work participate d significantly in th e reformis t efforts which 
shoo k th e countr y some years after his deat h durin g th e Pragu e Spring . Subsequentl y 
man y lost thei r position s and are toda y amon g th e mos t pronounce d eritic s of Czech -
oslovak historiography . Thi s indicate s tha t th e Communis t historian s themselve s have 
no t manage d to fulfil th e task which th e part y officially bestowed upo n the m and 
which initiall y the y voluntaril y undertoo k th e fulfil. Th e grip of th e rulin g elites has 
obviously proved to o loose to contro l even part y members . Th e questio n the n arises, 
as to what exten t have th e rulin g elites really succeede d in Controllin g th e Czechoslo -
vak historica l writin g in generál . Applied in practise , thi s approac h caused innumerabl e 
losses to Czec h historiograph y and historians . Yet th e knowledge of what has been 
destroyed , however , does no t provid e sufficient informatio n abou t what has replace d 
it. Glekhschaltung, to borro w th e Germa n term often used in thi s context , has been 
used to deseribe th e Subordinatio n of all intellectua l activities within a statě to Com -
munis t control . Th e difficulty with thi s term is tha t it only deseribes th e inten t to elim-
inat e "disallowed" ideas and does no t usually includ e th e next step, th e stud y of 
what is left after th e successful completio n of glekhschaltung. In fact, Czechoslova k 
historiographica l productio n offers a far mor e complicate d pictur e of th e postwar 
developmen t tha n has generally been assumed 14. 

To be precise , a significant break in th e continuit y of Czec h historiograph y had 
alread y oceure d durin g and immediatel y after th e Secon d World War. Althoug h 
historian s were able to publish thei r works to some degree durin g th e years of th e 
Germa n occupation , bot h censorshi p and th e closing of th e Czec h universitie s 
disrupte d th e continuit y of Czec h historiography . Historian s were also amon g th e 
member s of th e Czec h populatio n who suffered th e mos t significant losses of life 

Andrew R o s s o s : Czech Historiography . In : Canadia n Slavonic Paper s 24 (1982), 
pp. 245-260 and 359-400, here p. 384. 
In the examinatio n of Czechoslova k historiographica l publication s after 1945, this article 
relies heavily on the studies of Germa n historian s who have been studying these develop-
ment s intensively. The numerou s Czechoslova k publication s on this topič have proved useful 
primaril y with respect to the theoretica l and methodologica l discussions in Czechoslovakia . 
They scarcely use the Standard s of contemporar y Western historiograph y as a frame of refer-
ence and, consequently , reflect the achievement s of the Czech historian s in a somewhat iso-
lated space. For the most detailed survey see Ferdinan d Se ib t : Bohemica . Problem e und 
Literatu r seit 1945. Publishe d as a special issue ofthe Journa l Historisch e Zeitschrift , Munic h 
1970. -  So far English-languag e historian s have only exceptionall y paid attentio n to the 
development s in Czechoslova k historiography . 
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durin g th e w a r 1 5 . I n addi t ion , seven leadin g p rewa r historian s die d betwee n 1943 an d 
1951 1 6 . I t seem s obviou s that , at least initially , pos twa r Czec h h is tor iograph y coul d 
hardl y have maintaine d its high p rewa r Standards . T h e severe politica l impai rments , 
after 1948, of course , on l y mad e th e Situatio n w o r s e 1 7 . 

I n th e earl y 1950s, m o s t p r o m i n e n t surviving Czec h historian s feil victim t o th e 
reorganizat io n of Czec h h i s to r iography 1 8 . Yet at th e sam e t im e a few "non-Marx i s t " 
historian s were able t o cont inu e publ ishin g thei r work s dur in g an d after th e 1950s -
Frant iše k M . Barto š was th e mos t p r o m i n e n t -  an d coul d d o so wi th hardl y an y con -
cession s t o th e official ideolog y in thei r scholarl y pursu i t s . T h e dist inctio n betwee n 
"Marx is t " an d "non-Marx i s t " historica l studie s was visible t o foreign observer s even 
dur in g th e 1950s1 9 , an d th e "fai lure" of th e a t tempte d glekhschaltung canno t be over -
looke d in an y seriou s analysi s of th e relationshi p betwee n th e C o m m u n i s t systém an d 
his tor iography . I n addi t ion , a n u m b e r of historian s n o t sharin g Marxis t o r C o m m u -
nis t at t i tude s were able t o w o r k if the y were prepare d t o mak e politica l concession s of 
varyin g degrees . Clearly , "socialist h i s to r iography , " th e "he lpe r of th e p a r t y , " was 
represente d b y a ra the r colourfu l assor tmen t of individua l scholars . 

T h e majori t y of work s whic h appeare d after 1948 did , however , sho w trace s of th e 
politica l demand s place d u p o n them . Book s were publ ishe d unde r th e rubri c of 

1 5 Victims include d th e following prominen t historians : Josef Matouše k (1906-1939) , Bedřic h 
Mend l (1892-1940) , Vladimír Helfer t (1886-1945) , Josef Kudel a (1886-1942) , Bedřic h Jen -
šovský (1889-1942) , Jarosla v Papouše k (1890-1945) , Arnošt V. Krau s (1859-1943) , Alexan-
der Marku s (1913-1945) , Kur t Konrá d (1908-1941) , Hug o Trau b (1879-1942) , Josef Fische r 
(1891-1945) , Evžen Stein (1902-1943) , Františe k Groh a (1895-1941) . Compar e Pete r 
H e u m o s : Geschichtswissenschaf t un d Politi k in der Tschechoslowakei . Entwicklungs -
trend s der zeitgeschichtliche n Forschun g nac h 1945. In : Jahrbüche r für Geschicht e Ost -
europa s 26 (1978), pp . 541-576 , her e p . 543. -  O n Czec h historiograph y durin g th e Secon d 
World War see Josef T o m e š : Histori e v letech zkoušky [Histor y durin g th e years of th e 
trial] . Pragu e 1985. 

1 6 Gusta v Friedric h (1871-1943) , Kare l Kroft a (1876-1945) , Josef Šusta(1874-1945) , Františe k 
Hrub ý (1887-1943) , Vladimír Klecand a (1888-1946) , Josef Proke š (1895-1951 ) and Václav 
Chaloupeck ý (1882-1951) . 

1 7 Fo r a detaile d survey of th e persona l and organizationa l aspect s of continuitie s and disconti -
nuitie s in Czec h historiograph y durin g th e late 1940s see Otaka r O d l o ž i l í k : Moder n 
Czechoslova k Historiography . In : SEE R 30 (1951/52) , pp . 376-392 , and Heinric h Felix 
S c h m i d : Entfaltun g un d Nachklang . Ein Nachwort . In : Richar d G . P l a s c h k a : Von 
Palack ý bis Pekař . Geschichtswissenschaf t un d Nationalbewußtsei n bei den Tschechen . 
Cologn e 1955, pp . 91-106 . - K u r t O b e r d o r f f e r : Wege tschechische r Geschichtsschrei -
bungheute . In : Bohemi a 2 (1961), pp . 493-510 . 

1 8 Vladimír Kýbal (1880-1958) , Josef Borovička (1885-1971) , Jan Slavík (1885-1978) , Jan 
Hanu š Opočensk ý (1895-1961) , Kare l Kazbund a (1888-1982 ) and Kare l Stlouka l 
(1887-1957 ) were amon g th e mos t prominen t victims. Others , includin g Otaka r Odložilí k 
(1899-1973) , could onl y continu e thei r work in exile. O n th e result s of th e reorganizatio n of 
academi e historiograph y durin g th e 1950s accordin g to th e official view see Josef Macek : Pě t 
let Historickéh o ústavu ČSAV [Five years of th e Historica l Institut e of th e Czechoslova k 
Academ y of Science] . In : Československ ý časopis historick ý 6 (1958), pp . 603-608 . 

1 9 A detaile d repor t on Czec h studie s on Hussitis m was devided in two part s distinguishin g 
between "non-Marxist " and "Marxist " research : "Di e bisherige Übersich t zeigte Johanne s 
Hu s im Urtei l der neuere n nichtmarxistische n tschechische n Forschunge n . . . " Compar e 
Ferdinan d S e i b t : Hu s un d die Hussite n in der tschechische n wissenschaftliche n Literatu r 
seit 1945. In : Zeitschrif t für Ostforschun g 7 (1958), pp . 566-590 , her e p. 572. 
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"historica l s tudies " whic h in n o way deserve th e nam e if measure d b y Standard s com -
m o n t o mid- twent ie t h Centur y Europea n scholarship , yet studie s were also publ ishe d 
whic h presente d m o r e o r less solid ne w researc h in thei r fields. AU publicat ion s 
varied greatl y in th e exten t t o whic h the y indicate d politica l constraint s wi th i n whic h 
historian s ha d t o w o r k . P r io r t o 1948 on l y a few historian s beside s th e influentia l 
Nejedl ý were "Marx i s t " 2 0 . Immedia te l y after th e C o m m u n i s t takeover , it was pr imar -
ily in th e propagandis t i c Speeche s of th e politician s an d in th e mas s media , tha t a cer -
tai n set of propagandis t i c Statement s abou t t h e Czec h pas t was presente d as on l y valid 
one . Yet even after a n e w generat io n of historian s was educate d in th e "desirabl e spir -
i t " , th e a t tempte d implementa t io n of part icula r politica l prescr ipt ion s in academi e 
work s create d p rob lems . T h e " favoured " topi č of th e t ime , Huss i t i sm , illustrate s thi s 
poin t . 

Initially , ther e was a l imite d choic e of scholars . Cor responding ly , a n u m b e r of n e w 
monographs , articles , an d edit ion s of previousl y unpubl i she d source s o n Ja n H u s ' life 
an d w o r k w e r e publ ishe d betwee n 1948-1952 , mainl y b y th e "non-Marx i s t " historians , 
includin g Bohumi l Ryba , Jose f B.Jeschke , an d A n n a Císa řová 2 1 . T w o o f t h e m o s t in -
fluentia l his torian s of th e n e w regime , Jose f Mace k an d Frant iše k G r a u s , becam e th e 
mos t p r o m i n e n t author s o n H u s s i t i s m 2 2 . A l thoug h bo t h apparent l y trie d t o presen t 
H u s an d th e Huss i t e wars accordin g t o th e official guideline s as th e first significan t 
C z e c h an d E u r o p e a n precursor s of "socialist efforts, " thei r me thod s of makin g thi s 
po in t differed 2 3 . At th e sam e t ime , a n u m b e r of Huss i t e studie s b y o the r author s 
appeared , whic h focuse d o n aspect s clearl y unrelate d t o th e p r edominan t interes t of 
official guideline s -  th e economi c aspec t of historica l deve lopmen t s 2 4 . Examinat io n of 
Czec h historica l publicat ion s fro m th e 1950s o n quest ion s relate d t o Huss i t i s m thu s 

2 0 Václav Hus a (1906-1965) , Jarosla v Charvá t (* 1905) and Jan Pacht a (1906-1977 ) were th e 
mos t prominen t scholars . Fo r th e histor y of Czechoslova k Marxis t historiograph y before 
1948 compar e Františe k K u t n a r : Přehledn é dějiny českéh o a slovenského dějepisectví 
[Historica l survey of Czec h and Slovák historiography] . Vol. 2. Pragu e 1978, pp . 469-480 . 

21 Thi s passage is based on th e above-cite d survey of historiographica l studie s on Hussitis m by 
Ferdinan d S e i b t (Not e 19), whose academi e approac h towar d th e topi č differs fundamen -
tally from th e predominantl y politica l perspectiv e of othe r observers. See for example Václav 
M u d r o c h : Th e Age of Joh n Hu s in Recen t Czechoslova k Historica l Literatuř e (1948-
1961). In : Milosla v R e c h c i g l Jr . (ed.) : Czechoslovaki a Past and Present . Vol. 1. Political , 
International , Socia l and Economi c Aspects. Pari s 1968, pp . 581-606 . -  Fo r informatio n on 
th e evaluatio n of th e Czechoslova k Hussit e studie s since 1945 in contemporar y Czechoslova -
kia compar e Milosla v P o l í v k a : Současn ý stav bádán í o husitství : problém y a perspektiv y 
[Th e contemporar y statě of researc h on Hussitism] . In : Jihočesk ý sborní k historick ý 54/ 3 
(1985), pp . 128-142 . 

22 Fo r detail s compar e S e i b t , Hu s un d die Hussiten , p . 570 f. 
2 3 Thi s Observatio n is relate d to studie s by youn g Communis t historian s durin g th e 1950s: Fran -

tišek G r a u s : Městsk á chudin a v dob ě předhusitsk é [Th e urba n poo r durin g th e pre-Hussit e 
period] . Pragu e 1949.-Františe k G r a u s : Dějin y venkovského lidu v Čechác h v dob ě před -
husitské [Th e histor y of the countr y folk in Bohemi a durin g th e pre-Hussit e period] . 2 vols. 
Pragu e 1953-1957 . -  Josef M a c e k : Husitsk é revolučn í hnut í [Th e Hussit e revolutionar y 
movement] . Pragu e 1952. -Jose f M a c e k : Venkovský lid v husitské revoluc i [Thecountr y 
folk durin g the Hussit e revolution] . Pragu e 1953. 

24 Compar e bibliographica l note s in S e i b t , Hu s und die Hussiten , p . 582 f. 
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offers valuable insights int o th e difficulties encountere d in tryin g to implemen t prop -
aganda in historica l research . Th e mos t strikin g are dependenc e on scholar s with at 
least minima l qualifications , th e difficulties encountere d in attempt s to apply simplis-
tic "official" terminolog y to th e complexit y of historica l reality, and finally th e lack of 
"qualification " of th e censor s makin g decision s abou t conformit y of subtle topic s 
relatin g to th e distan t past . 

Tt was onl y in 1954 tha t an authorise d survey of Czec h histor y was publishe d in th e 
form of a "preliminar y thesis" 2 5 . I t resulte d in th e thre e volum e "Survey of th e Czec h 
History " publishe d between 1958 and i960 2 6 . Even then , after guideline s for "socialist 
Czec h historiography " had been elaborate d in some detail , th e problem s encountere d 
by th e attempt s to subdu e historiograph y to politica l contro l were no t resolved. 
To illustrate : Františe k Matejek' s stud y on th e great feudal estate s of Moravi a and thei r 
subject peasant s (1959), and Antoni n Mika' s stud y on th e serf populatio n in Bohemi a 
durin g th e first half of th e sixteent h Centur y (1960), each mirrore d serious difficulties 
with respec t to applyin g generá l propagandisti c Statement s to concret e historica l 
research 27. Accordin g to th e authoritativ e guideline s of 1954, th e generá l deterioratio n 
of the positio n of th e subject populatio n due to increase d exploitation , was to explain 
th e emergenc e of th e so-calle d secon d serfdom after th e Hussit e wars, and th e manoria l 
economi c forms of th e fifteenth and sixteent h centurie s were to be describe d as "early 
capitalism. " Bot h authors , althoug h undoubtedl y indebte d in th e selection of thei r 
topic s as well as in thei r approac h to th e politica l intention s and power of th e rulin g 
party , presente d studie s of "fundamenta l significance for Europea n economi c 
history " which in several ways contradicte d th e "authoritative " guideline s for inter -
pretin g th e development s in question , accordin g to th e Germa n reviewer at th e t ime 2 8 . 

Obviously, on e coul d argue, th e mor e remot e th e subject of historiograph y from 
the existing politica l reality, th e less th e concer n tha t coul d be expecte d from th e poli -
tician s who influenc e and contro l th e work of historians . Nineteent h Centur y histor y 
can be seen as a grey zon e between th e historiograph y thu s far discussed and historiog -
raph y concernin g period s which are of eminen t interes t to Communis t politics . 
Numerou s studie s have been publishe d on thi s perio d which are, for obvious reasons , 
particularl y concerne d with social and economi c histor y as well as with th e histor y of 

Přehle d československých dějin I. do roku 1848. These [Survey of Czechoslova k history 
unti l the year 1848. Par t I. Thesis]. In : Československý časopis historick ý 2 (1954), Supple-
ment . 
Přehle d československých dějin [Survey of Czechoslova k history] . 2 part s in 3 vols. Prague 
1958-1960. 
The volumes referred to in this passage are: Františe k Matě j ek : Feudáln í velkostatek a 
poddan ý lid na Moravě s přihlédnutí m k přilehlém u území Slezska a Polska [The great feudal 
estates and the subject peasant s in Moravia with reference to the adjoinin g areas of Silesia and 
Poland] . Prague 1959 and Antoní n Mika : Poddan ý lid v Čechác h vprvnípolovin ě 16. století 
[The subject populatio n in Bohemi a in the first half of the 16th Century] . Prague 1960. 
Ferdinan d Seib t : Gutsherrschaf t und Grunduntertane n im böhmische n Ständestaat . Neu e 
tschechisch e Forschunge n zur Wirtschaftsgeschicht e des 15. und 16. Jahrhunderts . In : Bohe-
mia 3 (1962), pp. 225-238. Fo r this citatio n see in the English summar y ofthe article , ibid. , 
p.599. 
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workin g class movements . Othe r areas, for example politica l history , previously a 
prefered topi č of Czec h historians , have been neglected . Th e majorit y of th e studie s 
which have appeared , however , can in no way be said to provid e purel y propagandisti c 
information . Th e mos t knowledgeabl e observer in thi s field, th e Germa n historia n 
Pete r Heumos , has devote d a detaile d analysis to th e relationshi p between politic s and 
historiograph y in thi s field of Czechoslova k historiograph y between 1950 and 1975 2 9 . 
H e has note d a numbe r of studie s publishe d throughou t thi s perio d which are a 
genuin e contributio n to ou r knowledge . Heumo s demonstrate s th e continuin g 
refinemen t of applied scholarl y method s even following th e purges amon g historian s 
and th e ideologica l tightenin g tha t occure d after 1970. Heumos ' analysis is particularl y 
instructiv e because of his subtle examinatio n of methodologica l aspect s and problem s 
which arise from attempt s to grasp comple x realitie s by using simplistic predetermine d 
categories . H e focuses on th e alternativ e ways in which Czec h historian s have been 
tryin g to resolve these problem s rathe r tha n on th e politica l attitude s underlyin g 
various historica l approaches . 

In additio n to th e influenc e of th e authorities , th e changin g politica l attitude s of th e 
Czec h historian s themselve s can clearly be discerne d in thei r work. Fo r example , 
Heumo s foun d in th e years precedin g th e reformis t movemen t in 1968 apparen t 
tendencie s to justify reformis t ideas throug h interpretation s of th e past : 

Th e search for a new socialist mode l which too k int o consideratio n th e nationa l 
specifics of Czechoslovaki a resulte d historiographicall y in ne w interpretatio n of 
th e histor y of th e workin g class movemen t which , then , was seen as oriente d fully 
towar d a "nationa l way to socialism" and domínate d by th e nationa l conscious -
ness of th e workers 3 0 . 

Change s durin g th e 1960s in th e interpretation s of the workin g class politica l move-
ment s of th e nineteent h Centur y illustrat e thi s point . Wherea s in th e 1950s th e empha -
sis lay in th e so-calle d "proletaria n internationalism " and distinction s were mad e be-
tween th e "correct " policie s and th e "incorrect " deviation s in respec t to th e pluralit y 
of groupings , later interpretation s stressed th e nationalis t efforts on on e han d and th e 
pluralis t characte r of th e Czec h socialist efforts on th e other , clearly in paralle l to th e 
formatio n on contemporar y reformis t politica l attitude s within th e Communis t Party . 
So it happene d tha t th e social democrati c Journalis t and politicia n Františe k Modráče k 
(1871-1960) , describe d as th e "typical representativ e of peti t bourgeoi s consciousnes s 
in th e Czec h Social Democrac y before th e Firs t World War" in 1961 had , by 1969, be-
com e in th e eyes of th e same autho r th e "creato r of th e Czec h socialism on a coopera -
tive basis with a clear knowledge of th e dange r of socialism organised by th e statě" 3 1 . 
Thi s and othe r example s indicat e tha t th e reformis t historian s workin g in thi s field 
were in no way "unpolitical " in thei r new approache s and interpretations , tha t thei r 

2 9 Pete r H e u m o s : Geschichtswissenschaf t und Politi k in der Tschechoslowakei : Forschun -
gen zum 19. und frühen 20. Jahrhunder t in den Jahre n 1950-1975. In : Jahrbüche r für 
Geschicht e Osteuropa s 30 (1982), pp. 575-601. 

30 Ibid. , p. 587. 
31 Compar e ibid. , pp. 586 f. 
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call for th e liberatio n of historiograph y from th e tenet s of politic s canno t be undul y 
simplified int o th e alternative s of "political " versus "non-political " historiography . 

Th e Communis t regime' s attemp t to influenc e th e work of historian s has concen -
trate d on th e field of contemporar y history : as understoo d in Czechoslovaki a th e 
histor y of th e perio d after th e "Grea t Octobe r Socialist Revolution. " Politician s 
demande d tha t thi s field receive th e greatest attentio n from historians 32, and it was in 
thi s field tha t Communis t propagand a mos t penetrate d th e work of historians.Th e 
worst example s of Propagandis t abuse of histor y cam e from thi s area , and it is her e tha t 
th e concep t of th e Communis t "reinterpretation " of th e past is justified 33. 

Historian s workin g in thi s field were amon g thos e mos t involved in implementin g 
Communis t propagand a unde r th e cover of historiograph y durin g th e 1950s. The y 
also belonged to th e outspoke n protagonist s of th e reform movemen t in 1968, and 
consequentl y amon g th e hardest-hi t victims of Gusta v Husák' s "normalizing " regime 
after 1970. In fact, amon g th e 145 historian s listed as purged at th e fourteent h Inter -
nationa l Congres s of Historica l Science s in San Francisc o in 1975, fewer tha n twent y 
worked in fields othe r tha n contemporar y histor y and onl y fifteen ha d no t been listed 
as member s of th e Communis t Party 3 4 . And yet, while th e persona l change s resulte d 
in an interruptio n of development s takin g place durin g th e 1960s, thi s break did no t 
lead to a retur n of Czechoslova k historiograph y to th e simplistic method s of th e 
1950s35. Studie s on th e pre-Secon d World War perio d publishe d since 1970 are in-
debte d to valuablé earlier researc h of th e purged historians 36. Th e politizatio n of 
historiograph y has been th e greatest in th e field of contemporar y history , bu t even 
ther e on e observes a degree of developmen t independen t of th e authorities 3 7. 

Thi s brief repor t on development s in Czec h historiograph y since 1948 is mean t to 
illustrat e tha t th e widely-hel d opinio n which continue s to interpre t Czechoslova k 
historiograph y simply as an instrumen t of th e Communis t regime is unjustified . 
Th e regime canno t be said to have succeede d in imposin g "an ideologica l construc -
tion which futur e researc h was expecte d merel y to refine and fortify," no r is th e assess-

32 Compar e Rudé právo 29 May 1951. 
33 Numerou s publication s could be cited here . To illustrate the point : Jan Pach t a : Pekař a 

pekařovštin a v českém dějepisectví [Pekař and Pekařism in the Czech historiography] . Pra-
gue 1950. -  Františe k Nečáse k /  Jan P a c h t a (eds.): Dokument y o protilidov é a protiná -
rodn í politice T. G . Masaryka [Document s onT . G. Masaryk' spolicies against the people] . 
Prague 1953. -  Františe k Nečáse k /Ja n Pac h ta (eds.) : Dokument y o protisovětských 
piklech československé reakce [Document s about the anti-Sovie t intrigues of the Czechoslo -
vak reactionaries] . Prague 1954. 

34 Acta Persécutions . A Documen t from Czechoslovakia . Presente d to the XIVth Internationa l 
Congress of Historica l Sciences. San Francisco , August 1975. 

35 Compar e H e u m o s , Geschichtswissenschaf t und Politi k (1978), p. 572. 
36 Ibid. , pp. 570-575. 
3 7 The similarities in the development s of the Czechoslova k and Hungaria n historiograph y 

which can be observed despite the different politica l development s in the two countrie s parti -
cularly aroun d 1956 and 1968, strongly suppor t the hypothesis . On Hungaria n historiograph y 
compar e Holger F i s c h e r : Politi k und Geschichtswissenschaf t in Ungarn . Die ungarisch e 
Geschicht e von 1918 bis zur Gegenwar t in der Historiographi e seit 1956. Munic h 1982. -
Gerhar d S e e w a n n : Geschichtswissenschaf t und Politi k in Ungar n 1950-1980. Die Histo -
riographi e zu Mittelalte r und Neuzeit . In : Südost-Forschunge n 41 (1982), pp. 261-323. 
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men t correc t tha t "in effect, th e result s of any futur e researc h were thu s predeter -
mined" 3 8 . Th e Czechoslova k historian s have neithe r rewritte n th e country' s history , 
no r have the y exclusively used th e past in orde r to justify th e present 3 9. Th e worst Pro -
pagandis t Statement s on histor y have foun d onl y a limite d ech o in historiography , pri -
maril y in th e field of contemporar y history . In th e developmen t of methodica l 
approaches , in th e variety of topics , in interpretativ e framework s as well as in evalua-
tion , academi e historiograph y as a whole has shown a certai n amoun t of resiliance 40. 

To be sure, thi s does no t excuse th e damag e th e Communis t regime has don e in all 
aspect s of Czechoslova k historiography , persona l as well as scholarly . Th e above sur-
vey does, however , indicat e a weakness in th e concep t which consider s historiograph y 
in Communis t states simply an instrumen t of politics . Several conclusion s from th e 
close examinatio n of development s in Czec h historiograph y can be summe d up as fol-
lows: 

-  Th e regime has no t necessaril y prevente d th e publicatio n of historica l works which 
did no t clearly serve th e official ideology in any way and which bore n o trace s of poli-
tical pressure upo n thei r contents . 

-  Communis t historian s themselves , having originally acted on behalf of th e new 
regime, in due cours e came int o conflic t with on e anothe r as well as with th e authori -
ties and shoul d no t be viewed as a politicall y controlled , monolithi c group . 

-  Th e implementatio n of Communis t doctrin e in historica l research has no t resulted 
in a consensu s on th e interpretatio n of historica l reality . 

-  Historica l researc h shows trace s of interpretativ e development s refleetin g the 
politica l views of bot h the politica l authoritie s and of th e historian s themselves . 

Takin g these findings int o accoun t and rejectin g th e commonl y held view of Com -
munis t historiograph y as simply serving as an instrumen t of th e rulin g power , we mus t 
no t overloo k th e fact tha t th e Communis t regime does no t allow historiograph y to 
f lourish free and tha t it is makin g an eff or t to use nationa l histor y for its own purposes . 
Followin g a brief review of development s in Czec h historiograph y th e attitud e of th e 
rulin g Communis t Part y toward s histor y will be examine d in detail . 

Stanley Z. Pech : Fermen t in Czechoslova k Marxist Historiography . In : Canadia n Slavonic 
Paper s 10 (1968), p. 502. Citedi n Ski l l in g in Cross Current s (Not e 6). Both Pech and Skil-
ling present good examples of an approac h towards Czechoslova k historiograph y which 
assumes a dichotom y between "official" and "autonomous " scholarship , distinguishin g 
publication s in Czechoslovaki a of the pre- and post-refor m period on one hand and those 
written either durin g the 1968 reform period or unpublishe d in Czechoslovaki a on the other . 
Joseph F. Žáček : Palacký: A Marxist Portrait . In : Miloslav Rechc ig l Jr. (ed.) : Czech -
oslovakia Past and Presen t (1968), pp. 594-606, here p. 594 and M u d r o c h , The Age of 
John Hus , p. 58. 
An importan t indicatio n supportin g this hypothesi s can be found in the pluralit y of regional 
Journal s presentl y published in Czechoslovakia . The large degree to which they differ from 
each othe r in their scholarly qualities as well as in the extent to which they take the liberty of 
using Western historica l literatuř e surely indicate s a scope of liberty available to the editor s 
and used by them accordin g to their own interest s and abilities. In any čase, the dominatio n 
of centrally-controlle d instrumentsforsubmergin g historiograph y to politics mustbe rejected 
on the strength of this čase alone . 
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Political Intentions in Respect to History 

After 1948 th e new regimepresentedit s own Interpretatio n ofth e Czechpast,justify -
ing th e Communis t systém as th e outcom e of long-ter m historica l development . 
Th e poin t was mad e in numerou s publication s which were similar in form and con -
tent ; it can be illustrate d by analysis of th e brief but influentia l pamphle t by Zdeně k 
Nejedlý , "Komunist é -  dědic i velikých tradi c českého národa " [Communist s -  th e 
Heir s to th e Grea t Traditio n of th e Czec h Nation] 4 1 . In thi s pamphle t Nejedl ý discus-
sed th e following topics : Communist s and nationality , th e peopl e as th e representa -
tives ofth e nation , democrati c attitudes , progressivism and revolutionar y attitude s in 
Czec h nationa l tradition , cultura l tradition s and th e Communists , Communist s and 
th e Czec h nationa l moral s and , finally, Communist s and th e accusation s of heresy in 
th e Czec h nation . Th e message of th e pamphle t was simple : it provide d a defenc e 
against widespread accusation s tha t th e Communis t cred o of proletaria n internation -
alism did no t allow for patriotism . Nejedl ý claime d tha t bot h th e Soviet Bolsheviks 
and th e Czec h Communist s had contribute d to th e preservatio n of th e Czechoslova k 
nationa l heritag e by thei r struggle against "alien, bourgeoi s tendencies. " H e asserted 
tha t onl y th e lower strat a of society was th e tru e beare r of nationa l histor y and its tra -
ditions , and tha t th e Czech s were particularl y lucky amon g th e Europea n nation s be-
cause thei r nationa l tradition s had coincide d with th e struggle for democrac y since th e 
fifteenth Century . As th e histor y of Czec h cultur e supposedl ý indicated , th e creator s 
of Czec h culture , particularl y th e writers, had always shared Communis t ideals and 
thei r interpretatio n of Czec h tradition s were similar to thos e of th e Communists . 
Thi s was mean t to indicat e tha t th e ideals of Czec h people , above all thei r ethica l 
ideals, were identica l to thos e of Communists . Criticis m of th e Communis t move-
ment , accordin g to Nejedlý , only indicate d a fate it had in commo n with man y great 
Czech s of th e past who were often misunderstoo d and attacke d by thei r contem -
poraries . 

Nejedl ý presente d a simplified and in man y ways distorte d pictur e of th e Czec h 
past . Give n tha t th e pamphle t was no t mean t to be a historiographica l stud y but a 
propagand a Statement , thi s is no t surprising . Th e pamphle t is significant only because 
of th e politica l power at th e disposal of th e author . Because these ideas shoul d becom e 
th e cred o of all Czec h historian s who were to implemen t the m in thei r scholarl y work, 
the y deserve a close examination . Several point s are of particula r interest . 

Nejedly' s opinion s are based on th e distinctio n between historica l "realities" and 
what he considere d "real": "We do no t conside r e a c h and a l l to be th e natio n and 
nationa l peopl e . . . we know, tha t th e beare r of th e Czec h nationa l tradition s has 
always been th e populä r strat a [lidové vrstvy] and no t th e nobleme n [panstvo]" 4 2 . I n 
thi s higly restricte d interpretatio n of th e ter m "nation, " Nejedl ý defined a commonly -

Zdeně k N e j e d l ý : Komunist é -  dědici velikých tradic českého národ a [Communist s -  the 
heirs of the great tradition s of the Czech nations] . Prague 1950. This essay was originally 
presente d as a lecture on 18 Februar y 1946. Compar e Jaroslav Klad iva : Kultur a a politika 
1945-1948 [Cultur e and politics 1945-1948]. Prague 1968, p. 146. 
N e j e d l ý , Komunist é -  dědici , p. 15. 
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used term in an arbitrar y way in contradictio n of scholarl y practis e of moder n histori -
cal science . O n anothe r occasion , Nejedl ý asserted tha t what "history" teils us and 
what we believe it to be migh t differ43, and he chose a criteri a of historica l trut h differ-
ent from tha t commo n amon g historians . Nejedly' s trut h is tha t of th e commo n 
man : "The commo n man does no t allow himsel f to be puzzle d by th e labyrint h of 
Hussitis t figures. H e sees Hu s . . . " 4 4 . Hu s thu s becam e th e sole beare r of th e "real" 
Czec h histor y of Hussitism , in contras t to th e comple x and thu s complicate d picture s 
historian s offer45. Fo r Nejedlý , "real" was onl y what a few chose n peopl e believed it 
tobe . 

Nejedly' s highly selective notio n of realit y did not , however , attemp t to "create " a 
ne w pictur e of th e Czec h past . Hi s "revolutionary " interpretation s advance d numer -
ous stereotype s which had lon g been populä r amon g certai n group s of th e Czec h 
population . Nejedl ý himsel f disclosed his source : th e novels of Alois Jirásek 
(1851-1930) . With thei r glowing praise of th e Hussit e perio d and condemnatio n of th e 
so called temno [th e age of darkness ] this interpretatio n ofth e Czec h past is th e popu -
lär story ofth e Czec h nationalist s from th e nineteent h Century . Nejedl ý also adopte d 
th e commo n populis t attitude s toward s histor y tha t saw th e "little man " as th e tru e 
beare r of ethic s and wisdom, containe d stron g anti-intellectua l features , and promote d 
peti t bourgeoi s ideals such as "bloomin g villages, bloomin g towns , th e efficiency of 
th e peasant , th e worker , and th e artist" 4 6 as patrioti c ideals. I t praised th e Czech s for 
having proved themselve s particularl y suited for realizin g these ideals because in th e 
past th e "little man " had allegedly influence d Bohemia n histor y mor e tha n othe r social 
strata . 

Nejedl ý was no t critica l of his once-admire d universit y professor Thoma s G . Masa -
ryk (1850-1937 ) whom he mentione d several time s in his pamphlet . At thi s time , 
Masary k was praised as a leader of th e Czech s who had often been misunderstood 4 7. 
Although th e Communist s includin g Nejedl ý later condemne d Masaryk , some of 
Nejedly' s attitude s towar d th e Czec h past are similar to thos e of Masaryk . Hi s 
pamphle t is no mor e tha n a simplistic imitatio n of Masaryk' s approac h to th e Czec h 
past with th e introductio n of a few changes , includin g th e idea tha t th e concep t of 
"hatre d of one' s enemies " is par t of "Czec h nationa l ethics" 4 8 . 

Th e shared feature s of populä r Czec h nationa l consciousnes s and Communis t inter -
pretation s of Czec h histor y requir e furthe r examination 49. Remark s thu s far shoul d 

4 3 Ib id . , p . 74. 
4 4 Ib id . , p . 51. 
4 3 Ibid . 
4<> Ibid. , p. 62. 
4 7 Ibid. , p. 98. 
4 8 Fo r an elucidatio n of this poin t in respect to Masaryk' s approac h to Czech nationa l aspira-

tions see my forthcomin g essay The Fallacy of Realism: Some Problem s of Masaryk' s Ap-
proac h to Czech Nationa l Aspirations . In : Stanley B. Win te r s (ed.) : Přelud e to Greatness . 
Selected papers from the Masaryk Conference , organized by the Schoo l of Slavonic and East 
Europea n Studies in Londo n in Decembe r 1986. 

49 Eugen Lember g is one ofthe few who has paid attentio n to this topič . CompareEuge n Lem -
berg : Voraussetzunge n und Problem e des tschechische n Geschichtsbewußtseins . In : 
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indicat e tha t th e Communis t interpretatio n of histor y in Czechoslovaki a after 1948 
was no t a ne w one . Th e Communist s adopte d certai n element s of Czec h historica l 
consciousnes s to legitimize thei r politica l rule rathe r tha n attemptin g to impos e new, 
alien ideas. Criticis m of th e Communis t interpretatio n of th e Czec h past would there -
fore have to challeng e populä r Czec h historica l consciousnes s rathe r tha n use it for in-
spiratio n to criticiz e Communis t views. 

In 1974 Václav Krá l (1923-1983) , probabl y th e mos t influentia l politicalfy of the 
Czec h historian s of th e period , wrote a boo k entitle d "Myšlenkový svět historie " 
[History' s World of Ideas] 5 0. Th e focus was Kral' s criticism ofth e "revisionist tenden -
cies in th e developmen t of ou r historiography " which fills mor e tha n th e half of th e 
book . Th e othe r half is an attemp t to define a "positive alternativ e in historica l met h od-
ology." Althoug h lackin g in style and withou t a recognizabl e structur e for its ideas as 
well as inconsisten t in detail , it is no t altogethe r withou t meri t for th e studen t of th e 
Communis t approac h to historiography . Clearly , th e autho r feels mor e at ease in criti -
cisinghis coUeague s tha n in discussing ideas of history . Th e two part s of his boo k serve 
as a dichotomou s frame of reference : "revisionist" views are used in theoretica l consid -
eration s as th e main too l for definition s of "correct " term s and concept s on th e on e 
han d while th e criticism of "revisionist" ideas is based on establishin g where the y dif-
fer from th e "correct " ideas on th e other . Apart from two alternatives , th e "correct " 
and th e "incorrect, " Kral' s concep t of historiograph y does no t seem to be aware of any 
othe r premises , method s or arguments . Kral' s concep t of th e "correct " approac h to 
histor y differs greatly from tha t of Nejedl ý but it also include s a numbe r of ideas com -
mo n amon g past and presen t Czec h intellectuals . 

Accordin g to Krá l "histor y mus t help ma n to find his place in society and in th e con -
temporar y world" 5 1 . Th e developmen t of historiography , its influenc e on and statu s 
in society as well as th e materiá l precondition s for historiographica l work were, in his 
opinion , dependen t on historians ' conceptio n of "thei r role in th e socialist society end 
[in the ] consequence s the y deduc e from it for thei r work, above all in respec t to theor y 
and methodology" 5 2 . 

Hi s comment s contai n two point s of interes t to th e argumen t of thi s article . Firstly , 
Krá l suggests tha t historiograph y neithe r exists no r has th e right to exist independ -
entl y of th e social tasks which it fulfills. Secondly , he establishes an indivisible rela-
tionshi p between historian s and thei r disciplin ě when he defines th e "fate" of th e disci-
plině as th e result of th e politica l views of historians . Wherea s th e simple definitio n of 

Ernst Birk e and Eugen Lember g (eds.) : Geschichtsbewußtsei n in Ostmitteleuropa . 
Marburg/Lah n 1961, pp. 94-103.  For furthe r studies by Lember g related to the topic see 
bibliography of his work in: Lebensbilde r zur Geschicht e der böhmische n Länder . Vol. 5: 
Eugen Lemberg. Ed. by Ferdinan d Seibt . Munic h 1986, pp. 297-300. 

5 0 Václav K r á l : Myšlenkový svět historie (Not e 2). -  Fo r more backgroun d informatio n 
compar e Juraj K ř í ž e k : Někter é problém y současné československé historiografie [Some 
problem s of the contemporar y Czechoslova k historiography] . In : Československý časopis 
historick ý 20 (1972), pp. 4 and 21 (1973), pp. 411-429. 

51 Krá l , Myšlenkový svět, p. 154. 
52 Ibid . 
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histor y as "the helpe r of th e part y in th e formatio n of socialist superstructure" 5 3 can 
be viewed as representin g a particula r politica l demand , th e concep t of historiograph y 
as a social task is neithe r ne w no r uniqu e in moder n Europea n thought . Further , it is 
no t unusua l to judge th e work of historian s accordin g to thei r persona l politica l atti -
tudes . Kral' s notio n ofth e societa l need s which historiograph y is to satisfy takés on a 
somewha t ne w characte r if compare d to Statement s mad e by Nejedl ý on thi s issue 
durin g th e 1950s. Krá l is th e mor e sophisticate d ofth e two, vague in some respect s and 
mor e precise in others . H e does no t attemp t to define th e content s of "desirable" inter -
pretatio n which historian s shoul d provide . H e is critica l no t onl y of "objectivism" or 
"empirism " in th e social science s but also of man y feature s of post-Worl d War I I histo -
riograph y tha t his "revisionist" coUeague s have criticized , such as dogmatism , simpli-
fication , and generalizatio n based on insufficien t empirica l foundation . H e condemn s 
bot h th e "revisionist, " and th e Czechoslova k "Marxist " historians 54. Withou t men -
tionin g names , his detaile d discussion of th e require d contemporar y Standard s of 
"Marxist " historica l studie s gives th e impressio n tha t socialist historiograph y has 
achieved little in Czechoslovakia . 

Krá l formulate d th e task of historiograph y as "helpe r of th e party " in seemingly less 
concret e politica l term s tha n did Nejedlý . H e perceived it mor e as a generá l techno -
crati c principl e which could appea l to man y amon g th e public who migh t otherwis e be 
openl y hostil e toward s th e regime : 

Socialist society has a rationa l orde r and pian . . . Th e complexit y of researc h 
demand s consciou s goal-orientate d guidanc e if on e is no t to waste mean s and 
energy. N o on e can deman d tha t society suppor t unplanned , unguided , uncon -
trolle d and therefor e insufficien t activity 5 5 . 

Correspondingly , Kral' s notio n of "historica l science " is strictl y monistic : it does no t 
kno w any Separatio n of research , teachin g and popularizatio n of scholarl y know-
ledge; it does no t allow for "partial " result s in scholarl y work, but consider s only so-
called "synthetic " studie s as trul y "scientific": it rejects "subjectivism and voluntar -
ism" and allows onl y for "scientifically objective" studies 5 6. At th e same time , Kral' s 
criticism of "revisionist" historiograph y is dominate d by politica l condemnatio n of 
opponent s rathe r tha n by analysis of thei r work. H e offers man y example s in which 
his opponent s also presente d thei r views in politica l term s althoug h thei r aims diff ered 
from his. After all, nearl y all of th e historian s purged after 1968 were member s of th e 
Communis t Part y and were to a large exten t politica l actor s as well as historians 57. 
Krá l make s clear tha t call for "freedom in historica l research " mad e by member s of 
Communis t Part y is a politica l demand . Tha t thi s or any othe r politica l attitud e does 

53 Ibid. , p. 157. 
5 4 Krá l , Myšlenkový svět, pp. 156-181. 
5 5 Ibid. , p. 143. 
5 6 Ibid. , pp. 125-133. 
5 7 At the same time , the Czechoslova k historian s were intensively involved in politica l develop-

ment s throug h theirpublications . Among the 836 significant publication s listed in the 1968/69 
period , 125 were written by historians . Compar e H e u m o s , Geschichtswissenschaf t und 
Politi k (1978), p. 557. 
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no t necessaril y say muc h abou t th e qualit y of a historian' s work is a poin t Krá l failed 
to consider . I t seems tha t in Kral' s concep t of "advance d Marxis t historiography " as 
he called th e contemporar y stage of developmen t it does no t matte r so muc h what a 
historia n writes as who he is5 8 . Adjustmen t to particula r rules of politica l conduc t an d 
th e use of a specific cod e of language appea r to be th e ticke t to his world of Czec h 
historiography . 

Krá l dedicate d an entir e chapte r to th e concep t of nationa l history , proposin g a 
"synthesis of nationa l history " as th e main task of contemporar y historiography 59. 
Hi s criticism of earlier work by Czechoslova k historian s prompte d him to suggest tha t 
a "new concep t of nationa l history " was desirable , an d he set a thre e year time-tabl e 
for completio n of th e "new concept. " H e claime d tha t with respec t to th e Communis t 
systém of planning , it would be possible to f inish such a work durin g th e five-y ear plan 
of th e t ime 6 0 . H e failed, however , to inform his reader s precisely what kind of work 
he mean t or ho w such work was to be conducted . H e dealt solely with a pretentiou s 
"theoretical " framework : 

Th e concep t shoul d be internall y homogenou s [vnitřn ě jednolitá ] with definit e 
and clear judgements , with a sober, f actua l and critica l presentatio n of th e histori -
cal proces s in all its contradiction s and complexity , with all victorie s and failures, 
and complicate d reserves which have marke d th e pat h of populä r masses through -
ou t history 6 1. 

As in th e rest of his book , Kral' s vision her e remaine d somewha t vague; his main 
message was th e desire for a "scientifically correct " interpretatio n of th e whole of 
Czec h history . Onc e again, th e adherenc e to a monisti c notio n of knowledge and of 
historica l developmen t is striking. I t is surprising , however , tha t th e Marxis t Krá l 
deals extensively with th e issue of a "concep t of nationa l history " at all. Even mor e 
surprisin g is his allegation of attempt s by th e "revisionists" to destro y th e fundamenta l 
concept s of nationa l history 6 2. Since he expressed concer n as to which interpretatio n 
of th e Czec h past was "correct " and which was "incorrect " -  and he did no t hesitat e to 
admi t thi s -  Krá l actuall y engaged in th e traditiona l disput e in Czec h historiograph y 
over th e "concep t of Czec h history " [pojet í českých dějin] . Althoug h critica l of Nejed -
ly's attempt s to formulat e a "concep t of Czec h history " in Marxis t terms , Krá l con -
sidered the m to be th e poin t of departur e for th e ne w formulatio n of th e desirable 
concept 6 3. "The social responsibilit y of a historia n begins with th e questio n of th e 

58 Vilém Prečan , one of the most knowledgeable scholars of the contemporar y working condi -
tions of the Czechoslova k historian s clearly expresses this when he explains why the publica-
tion of certain works is prevented : "What is objectionabl e are circumstance s pertinen t to a 
different sphere of activity than the study of the past. The autho r himself can be such an ob-
stacle, . . . The autho r is 'objectionable ' simply because he belongs to a group of people ostra-
cized by the regime." Compare : Vilém Preča n (ed.) : Actacreationis . Independen t Histo -
riograph y in Czechoslovaki a 1969-1980. Supplement . Hannove r 1980, p. XL1X f. 

59 Ibid. ,pp . 181. 
60 Ib id . ,p . 182. 
61 Ib id . ,p . 184. 
62 Ibid. ,pp . 74f., HOff. . 
6 3 Ibid. , p. 188. 
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meanin g of histor y as a whole" 6 4 writes Krá l as he enter s th e field of traditiona l Czec h 
debat ě still populä r amon g Czec h intellectuals . Thi s poin t best illustrate s ho w heavily 
indebte d Communis t historiograph y is to populä r nationa l traditions : th e detail s have 
been occasionall y changed , bu t th e basic structure s for thinkin g abou t histor y have 
remaine d th e same. 

In summary , Kral' s boo k offers in additio n to th e simple message tha t Czechoslo -
vak historiograph y is to be controlle d by th e Communis t party , some interestin g in-
sights int o th e presen t regime' s attitude s towar d history : 

-  Th e Communis t regime in Czechoslovaki a does n o longer seem to impos e concret e 
prescription s by which th e conformit y of a historica l stud y can be measure d as it at-
tempte d to do after 1948. Althoug h allegedly "historiograph y discovers th e historica l 
mission of th e workin g class" and "provides historica l legitimatio n for th e struggle of 
th e workin g class and its party, " it has no w been admitte d tha t "universal laws of th e 
historica l process " usually take different concret e forms 6 5. N o prescription s can be 
mad e to historian s concernin g what "concret e forms" the y stud y or which conclusion s 
the y reach 6 6. Certai n condition s shoul d be fulfilled by th e historia n as perso n and 
certai n code of language no t rejected if a work is to be acceptabl e to th e regime . 
-  Ther e is a marked , observable adherenc e to th e older monisti c tradition s of viewing 
realit y and knowledge as a definit e entit y capabl e of being grasped by particula r cate -
gories. 
-  Usin g a nationalis t framewor k as develope d in th e secon d half of th e nineteent h Cen-
tury , histor y continue s to be primaril y viewed as "nationa l history. " 
-  Self-criticis m by moder n historian s and thei r epistemologica l doub t in regard to 
huma n knowledge in generá l seem to be considere d in contemporar y Czechoslovaki a 
as th e main threa t to historiography . 

Thu s no t onl y in practis e but also in theor y th e Situatio n of historiograph y in Com -
munis t Czechoslovaki a differs significantly from th e suggestions implie d by th e sim-
plistic concep t of th e "Communis t rewritin g of nationa l history. " I t is beyon d th e 
scope of thi s articl e to presen t a comprehensiv e survey of Czechoslova k historiogra -
ph y so tha t we can examin e th e practica l implication s of contemporar y policie s of th e 
Communis t Part y on th e disciplině . Instead , a brief look at Ferdinan d Seibťs exten -
sive review of th e first volum e of th e mos t recen t 'synthetic ' stud y publishe d in Czech -
oslovakia and envisaged by Král , "Přehle d dějin Československa " [Survey of th e 
histor y of Czechoslovakia] , will serve as an example 67. 

64 Ib id . ,p . 185. 
6 5 Ibid. ,pp . 154 and 166. 
6 6 Accordin g to Prečan , "especially in cases when historica l problem s did not directly concer n 

power politica l interest s (ancien t history, most medieval problems , and even topics of generál 
history in the 19th Century) , a numbe r of works were published which, either not at all or 
only to a very limited degree, were affected by ideological regimentation" . In : P reča n (ed.) , 
Acta creationi s -  Supplemen t (1980), p. LVIII . 

6 7 Ferdinan d Seib t : Summ a historiae ? In : Bohemi a 27 (1986), pp. 360-373. Fo r furthe r 
detailed reviews of comparabl e Czechoslova k publication s see for example Bohemi a 28 
(1987), pp. 173-182. 
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Th e Přehled is intende d to fulfil two functions : to presen t th e newest State of histo -
rical researc h to th e professiona l historia n on on e hand , and to provid e a handboo k for 
th e educate d public on th e other . Eac h of th e eleven section s was writte n by a group 
of authors , th e text contain s n o referenc e note s as is commo n to scholarl y studies , 
althoug h each chapte r does have bibliographica l information . Th e Přehled represent s 
a uniqu e publicatio n of its kind in Czechoslovakia , which also account s for th e size of 
th e first editio n - 30000 copies . 

Seibt consider s it a work of scholarshi p in th e accepte d sense of th e word . With 
some exceptions , th e boo k takes int o accoun t earlier relevan t scholarl y studie s includ -
ing researc h don e in th e West. Disregardin g th e occasiona l error s which are to be 
foun d in any academi e work of thi s dimension , Seibt has n o fundamenta l objection s to 
th e scholarl y qualitie s of thi s work. H e point s ou t occasiona l insufficience s in inter -
pretation s which are apparentl y due to th e effort of th e author s to mak e past realitie s 
fit int o Marxis t categories . Seibt does no t cite a single poin t where incorrec t informa -
tion is foun d or historica l realit y is undul y distorted . Hi s major criticism is directe d in-
stead at th e lack of comparativ e evaluation s of specific Czec h or Slovák phenomen a 
within a broade r Europea n context . O n th e whole , Seibťs criticism concern s mino r 
rathe r tha n fundamenta l aspect s of th e work. 

Independent Historiography 

Czechoslova k historiograph y has diverged widely from what migh t have been 
expected , given bot h propagandisti c Statement s of th e late 1940s and 1950s and th e vast 
politica l power at th e disposal of th e new regime . Thi s divergence is illustrate d no t 
only in numerou s works publishe d in Czechoslovaki a but also by th e existence of an 
"independent " Czechoslova k historiography 68. 

Fo r th e last ten years or so, publication s available at major internationa l historica l 
Conference s dra w attentio n to historians , workin g in Czechoslovakia , othe r tha n 
thos e officially representin g th e country . Accordin g to some calculation s mor e tha n 
thirt y percen t of all active historian s were purged in Czechoslovaki a after 196969. 
Some emigrated , others , deprived of thei r livelyhoods, ceased workin g in thei r field. 
Still other s have continue d unde r difficult condition s to publish thei r work as manu -
script s mad e accessible, in th e form of samisdat publications , to th e public . Thei r work 
has been occasionall y also presente d at Conference s or publishe d abroad . Th e work of 
th e "independent " historian s has becom e an inseparable , and no t all negligable, par t 
of contemporar y Czechoslova k historiography . Th e impac t of thei r publication s has 
surely been limite d due to th e distributio n of th e manuseript s within a small circle 
dominate d by intellectuals . Thei r work has foun d an echo in Czec h periodical s 

6 8 Fo r informatio n on the usage of the term s "official" and "independent " historiograph y see 
Preča n (ed.) , Acta creationi s -  Supplemen t (1980) XLVII- L and Independen t Historio -
graphy in Czechoslovaki a 1969-1980, p. XXI-XXV f. 

69 Vilém P r e č a n : The Interdependenc e of Politic s and Czech Historiograph y in Communis t 
Czechoslovakia . Pape r presente d at the II I World Congress for Soviet and East Europea n 
Studies in Washington , D . C. in 1985. 
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publishe d in th e West and have inspire d numerou s public discussion s which , in th e 
lon g term , certainl y canno t be overlooke d by analysts of development s in Czec h his-
torica l consciousness . 

A bibliograph y of 180 historica l studie s publishe d in samisdat was compile d in 
1980. Thi s bibliograph y provide s a brief descriptio n of these publication s (althoug h 
the numbe r of theses publication s has increase d since tha t time) : 

Th e majorit y of these works, numberin g abou t 150, are all concerne d with prob -
lems of th e nineteent h and twentiet h centuries , includin g mor e tha n seventy 
which focus on contemporar y histor y from 1938 unti l th e present . Th e numbe r 
of works concerne d with earlier period s (up to th e end of th e eighteent h Century ) 
is slightly over twenty , and onl y ten titles pertai n to th e histor y of philosophy , 
methodology , etc . . . . Mor e tha n two-third s ofth e titles, numberin g abou t 130, 
are concerne d with question s of Slovák and Czec h history , th e histor y of th e 
Czec h Land s and of Czechoslovaki a durin g various histori e period s 7 0 . 

Mos t of th e works deal with thos e aspect s of th e past which have been neglecte d or 
completel y supressed by censorshi p in Czechoslovakia . 

In 1984, an anonymou s group of "independent " Czechoslova k historian s publishe d 
a documen t unde r th e auspice s of Charte r 77 concernin g contemporar y Czechoslova k 
historiograph y and th e statě of historica l consciousness . Thi s text gave rise to lively 
discussion s amon g th e dissident s in Prague , particularl y amon g historians . Th e major 
contribution s to these discussion s were publishe d in two samisdat volume s compile d 
by Milan Hübl , and the y east an interestin g new light on th e question s concernin g th e 
interdependenc e of politic s and histor y in a socialist country 7 1 . 

Th e 4000 word documen t entitle d "Právo na dějiny" [Righ t to history ] was addres -
sed to th e Czechoslova k Academ y of Sciences . I t was formulate d in protes t of a statě 
of affairs describe d as follows: 

Fo r decade s ou r natio n has intentionall y been deprived of its historica l experienc e 
bot h by th e fact tha t th e statě power permit s onl y th e publicatio n of such works 
of historiograph y which suit th e presen t official ideology, and by th e active 

70 For the bibliograph y see P reča n (ed.) , Acta creationis . Fo r the citedsummar y see Supple-
ment , p. LIII . -  Furthe r valuablé generál informatio n on the samisdat publication s on history 
can be found in H . Gordo n Skilling's publication s cited in not e 6. Fo r an annotate d bibliogra-
phy compar e this issue of Bohemi a pp . 481-500. 

71 Hlasy k českým dějinám . Sborník diskuse [Voices concernin g Czech history. A collectio n of 
contribution s to the discussions] . Prague 1984-1985 (Her e cited as Hlasy I) . -  Hlasy k če-
ským dějinám II -  Pokračován í diskuse (Sborník ) [Voices toward Czech history II -  The con-
tinuatio n of the discussion (Collectio n of contributions)] . Prague 1985 (Her e cited as Hlasy 
II) . Manuscript s used in this páper were made available by Dokumentationszentru m zur För -
derun g der unabhängige n tschechoslowakische n Literatu r in Scheinfeld/Wes t Germany . The 
Charte r 77 document , "The Right to History, " which inspired these discussions has also been 
published in various Czech periodical s in the West. This páper has used the edition from the 
above cited volume. An abbreviated version of the documen t in Germa n can be found in Ost-
europa-Archi v 36 (1986), pp. 370-384. 
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manipulatio n of fundamenta l historica l facts an d traditions . Thi s takin g posses-
sion of histor y as a whole is foUowe d by tabuization , or occasionall y even falsifi-
catio n of centra l period s of ou r history 7 2. 

Th e documen t is a critica l survey of th e presen t State of historiograph y dealin g with 
archiveš, edition s of sources , th e institutiona l Organisatio n of Czechoslova k historio -
graph y and its achievement s and policie s of spreadin g historica l knowledge . Th e last 
section of th e documen t discusses th e contemporar y approac h to Czec h histor y in 
generá l an d of th e "concep t of Czec h history " [pojet í českých dějin] in particular . I t 
conclude s tha t th e presen t State of Czechoslova k historiograph y is "catastrophic " and 
calls for criticism and discussion of th e presente d ideas claimin g th e confrontatio n of 
differing Standpoint s as th e best mean s for improvement . 

Th e language of th e text is emotiona l and th e author s did no t hesitat e to use stron g 
words to mak e thei r point . Soon after publicatio n th e documen t was criticise d by f ou r 
prominen t historian s who , however , clearly expressed thei r agreemen t in respec t to 
th e "unsatisfactor y State of presen t historiography " 7 3. The y note d eight point s to in-
dicat e mistake s and unqualifie d judgement s foun d in th e document , disagreein g with 
what the y considere d a to o stron g and to o generá l condemnatio n of contemporar y 
Czechoslova k historiography . The y accused th e author s of th e documen t of favourin g 
on e particula r approac h to histor y -  "Christian " -  thu s contradictin g th e principl e of 
Charte r 77 as a movemen t representin g all philosophica l attitudes . Finally , the y 
objecte d because they , as professiona l historians , had no t been asked by th e Charte r 77 
spokesme n to participat e in th e preparatio n of th e document . Furthe r criticism 
foUowed , to which on e of th e author s of th e origina l documen t responde d in a longer 
anonymou s essay. Th e entir e issue was discussed durin g th e following month s by 
man y in Pragu e and in exile. 

Th e two volume s publishe d in samisdat in Pragu e were compile d from th e writings 
of peopl e usually considere d "independent " because of thei r refusal to be in th e service 
ofth e regime . Yet th e lack of externa l constraint s did no t necessar y lead to an independ -
ence of mind . Th e following will draw attentio n to a few of th e observation s mad e in 
these discussion s tha t indicat e some long-ter m impac t Communis t ideology has had 
upo n th e par t of th e public which presentl y oppose s it politically . 

Onl y on e of th e contribution s touche d upo n th e focus of th e documen t Právo na 
dějiny. Thi s is surprisin g given tha t th e idea of formulatin g a "right to history " as a uni -
versal huma n right certainl y is a ne w and complicate d one . Althoug h Pet r Pithar t was 
prompte d to ask "what , I beg you, is th e 'right to history'?" , he spen t little tim e search -
ing for th e answer. Onl y in on e remar k did he mentio n th e concep t of "right" as 
somethin g tha t canno t be demande d or rejected , "as it is impossible to 'grant ' free-
dom, " 7 4 and suggested tha t th e concep t "right to history " be interprete d as somethin g 
tha t coul d no t be claime d but onl y lived and argued tha t "we began losing thi s right by 
a selective approac h to histor y long ago"7 5 . 

72 Hlasy I, p. 21. 
73 Ibid. ,p.45 . 
74 Hlasy II , p. 212 f. 
75 Ibid.,p.214 . 
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Th e lack of interes t in th e basic idea of th e documen t is surprising . Even th e mos t 
obvious question s raised by th e concep t were no t discussed: Is th e right to histor y 
mean t to constitut e a separat e individua l huma n right or is it to be understoo d as th e 
collective right of a group or society? What are th e justification s for formulatin g a spe-
cific right to histor y which were no t covered sufficiently by th e realisatio n of universa l 
huma n rights in th e commo n sense of th e word and specifically, what does th e term 
'history ' represen t in thi s context ? 

In contrast , th e legitimac y of th e origina l proclamation , as a Charte r 77 document , 
was widely discussed. Disagreement s with various Statement s containe d in th e origi-
na l text combine d with accusation s of its lack of objectivity, lack of expertise and th e 
fact tha t numerou s historian s belongin g to tha t movemen t were no t consulte d prio r to 
publication , provide d ground s for dispute s abou t th e right of th e spokesme n of Char -
ter 77 to publish th e document 7 6 . Ther e seems to be an agreemen t tha t Charte r 77 is 
no t to represen t any specific philosophical , ideologica l or politica l ideas and it has been 
generally understoo d tha t th e documen t does no t con f orm to thi s principle . Surprising -
ly, th e questio n of th e procedure s by which thi s principl e is implemente d dre w little 
attentio n from th e critics . 

Th e limite d attentio n given to question s of forma l procedure s was also indirectl y 
reflected in th e widespread tendenc y to personif y problems . Fo r example , ther e was 
muc h discussion of th e Statemen t in th e origina l documen t tha t too k th e liberty of pass-
ing mora l judgement s onth e so-calle d "official historians " by arguingtha t the y includ -
ed onl y a few "honest " people . Littl e attentio n was paid to th e actua l historica l studies . 
I t is strikin g ho w often th e discussant s themselve s used persona l characteristic s as th e 
mean s of argument , often revertin g to simple invectives and insult s 7 7 . 

Naturally , a discussion which does no t retai n th e logic of an argumen t but concern s 
itself with th e person s puttin g forth th e arguments , rarely avoids interpretation s of in-
tentions . Thu s th e dispute s becam e persona l rathe r tha n forma l agrument s abou t 
positions . Repeate d explanation s and reinterpretation s of persona l Standpoint s tende d 
to divert attentio n from th e focus of discussion . Th e contributio n by Pet r Uh l "About 
thre e dishonestie s of th e author s of th e Právo na dějiny" can be cited as th e mos t 
illustrative example 78. Logical consistenc y and argumentativ e coherenc e are no t 
qualitie s to be ascribed to th e debat ě over th e documen t Právo na dějiny. 

Th e so-calle d Catholi c notio n of Czec h histor y [katolick é pojet í českých dějin] 
becam e th e centra l poin t of th e discussion . Thi s was prompte d by remark s in th e origi-
na l documen t tha t stressed th e significance of Christianit y in Europea n civilization 
and of th e Catholi c Churc h in Czec h history . Statement s like "we are — whethe r we 
acknowledg e it or condem n it -  heir s of Christia n culture, " "histor y withou t ma n and 
withou t Go d naturall y canno t have any meaning " or "the Catholi c Church , which 

76 This poin t has been touche d upon by man y discussant s in various depth . Compar e Hlasy I, 
pp. 45, 50, 57-60, 94, 95 and Hlasy II , pp. 10,29 f., 198-200,210-212 . 

77 Highly emotiona l argument s can be found particularl y in contribution s by Milan Hübl , Pet r 
Uh l and Luboš Kohout . 

78 Pet r U h 1: O třech nepoctivostec h autor ů Práva na dějiny [About three dishonestie s of the 
author s of The Right to History] . In : Hlasy II , pp. 138-156. 
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was of fundamenta l significance for th e Czec h histor y up to th e moder n time s . . . " 7 9 

arouse d a great wave of disagreement . With Jan Kře n raising some question s in respec t 
to thi s aspect of th e document , which he describe d as "biased Catholi c orientation, " 8 0 

and Hübl' s emotiona l and simplistic attack s no t onl y against th e documen t itself bu t 
also against th e Catholi c Churc h and its past 8 1, th e issue of "Catholicism " and its role 
in th e Czec h histor y was placed int o th e forefron t of th e discussions . 

Thu s th e discussion s over th e Právo na dějiny gave th e old concer n over th e "notio n 
of Czec h history " a new intensity . No t only did th e origina l documen t blame th e 
"official" historiograph y for no t having such a concep t [pojetí ] bu t mos t of its critic s 
seemed to have focused thei r contribution s on issues relate d to pojetí rathe r tha n on 
specific issues raised in th e origina l text . A new collectio n of essays entitle d "Pojet í 
českých dějin, " and introduce d as th e first volum e of a planne d series was inspire d by 
th e above discussion s and publishe d in Januar y 1986 in Prague 8 2. Togethe r with Kral' s 
boo k mentione d above it can be cited as furthe r indicatio n of ho w intens e th e presen t 
concer n with thi s issue is. Thi s aspect of th e Right to Histor y debat ě indicate s mor e 
tha n anythin g eise ho w deeply indebte d th e presen t "independent " historiograph y is 
to th e older Czec h approac h to history , and ho w little it has reflected th e theoretica l 
and methodologica l development s of moder n historiography . Fo r example : question s 
concernin g th e "sense" or "meaning " of a nationa l history , understandabl e at a perio d 
when a society is striving to establish itself as a nation , becom e obsolet e when thi s pro -
cess is argued to have been successfully complete d as is th e čase in presen t day Czecho -
slovakia. Apart from that , th e author s disregard problem s involved in any global 
approac h to th e histor y of a natio n since it is conceive d of as a uniqu e proces s of inher -
entl y consisten t developmen t from its inceptio n up to th e present . Th e distinctio n bet-
ween empirica l and evaluative Statement s is neglecte d in these discussions . Finally , it 
is no t clear to what exten t th e issue oípojetí concern s Statement s requirin g complianc e 
with th e criteri a of scholarl y work or to what exten t it is just searchin g for Statement s 
of subjective tastes and preference s in respec t to various historica l epochs . 

In contras t to Úiepojetítopič,  th e presen t Situatio n of Czechoslova k historiograph y 
has no t been given sufficient attentio n in th e discussion . Apart from generá l State -
ment s of condemnatio n of th e presen t statě of Czechoslova k historiograph y hardl y 
any consideratio n has been given to particula r works of Czechoslova k historians . 
Onl y Jarosla v Mezní k mad e occasiona l Statement s in thi s respec t bu t even he content -
ed himsel f with vague comments . Disagreein g with th e origina l documen t which crit -
icised tha t editionso f primar y historica l document s are no t beeingpublishe d in Czech -
oslovakia, Mezní k remarke d "I am no t precisely informed , surely ther e will be some 
edit ions" 8 3 .O n anothe r occasion , in suppor t of his defenc e of on e of th e historica l 
institutes , he seemed conten t with th e vague Statemen t tha t "from th e institut e a 

79 Hlasy I. , pp. 20,39. 
80 Ib id . , p . 91. 
81 Ibid. , pp. 9-11. 
82 Pojet í českých dějin. Sborník I [Notio n of Czech history. Collectio n of essays I] . Prague 

1986 (Ms.) . 
83 Hlasy I. , p. 119. 
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numbe r of good or even very good studie s have emerged" 8 4. Mezní k openl y admitte d 
tha t he "typed mos t of th e text withou t a draft, "8 5 tha t is, he did no t inten d to presen t 
a systemati c analysis but rathe r his spontaneou s comments . In špite of that , Mezní k 
come s across as on e of th e best informe d discussant s with respec t to historiographica l 
literatuř e in Czechoslovaki a and it is surprisin g tha t neithe r he no r anyon e eise in th e 
discussion presente d any systemati c informatio n and analysis of th e origina l focus of 
th e debatě : th e statě of historiograph y in presen t day Czechoslovakia . 

Conclusion 

Th e examinatio n of historica l writings in socialist Czechoslovaki a shows tha t 
th e intentio n of th e rulin g part y to subjugate historiograph y has no t been fulfilled. 
Moreover , th e Communis t Part y has attempte d to a great exten t to take possession of 
nationa l tradition s rathe r tha n to impos e new interpretations , to "rewrite history. " 
Th e inheren t and practica l difficulties in politica l attempt s to contro l historiograph y 
have been discussed and ther e are numerou s indication s tha t in practis e it is almos t im-
possible to fully contro l th e work of historians . Analysis of theoretica l explication s of 
th e premise s of th e "advance d Marxis t historiography " has furthe r shown tha t th e 
rulin g part y has for th e mos t par t ceased attempt s to presen t definitive sets of State -
ment s mean t to be used by th e historian s as guideline s for thei r work, as it had origi-
nally attempte d immediatel y after th e takeove r in 1948. Instead , th e Communis t Part y 
no w appear s to be conten t with preventin g certai n peopl e from publishin g and certai n 
topic s from being discussed rathe r tha n makin g prescription s abou t what is to be 
written . At th e same tim e ther e are numerou s indication s tha t th e impac t of Communis t 
control e on historiograph y and on public historica l consciousnes s has no t been very 
strong . Th e lively discussion s of a wide range of topic s previously neglecte d documen t 
this clearly. 

Th e firmly established "independent " historiograph y illustrate s best th e limite d 
success of politica l efforts to contro l historiography . But it also provide s an indicatio n 
of th e kind of long-ter m impac t Communis t politic s have had upo n th e public . Th e 
theoretica l approac h towar d histor y used bot h by th e historian s workin g within th e 
politica l systém and by th e "independent " historian s discloses th e isolatio n from 
contemporar y development s in th e West. I t often follows a mode l of historica l 
représentatio n tha t was very populä r in th e late nineteent h Centur y and durin g th e first 
decade s of thi s Century . Earlie r Communis t interpretatio n of th e Czec h past had used 
a numbe r of perspective s alread y populä r amon g th e Czech s tha t can be describe d by 
th e Germa n ter m romantisch-völkisches Geschichtsbild (loosely translated , a populis t 
romanti c interpretatio n of th e past) 8 6 . Althoug h thi s concep t was later dismissed by 
Král , th e debt of his "advance d concep t of Marxis t historiography " to older approache s 
in histor y is obvious and it is precisely her e where man y of th e "independent " 
historian s share some of Kral' s premises . 

84 Ibid. , p. 121. 
83 Ib id . , p . 143. 
86 See Ernst Birk e /  Eugen Lemberg : Geschichtsbewußtsei n in Ostmitteleuropa , and 

Heinric h Felix Schmid : Entfaltun g und Nachklang . 
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The y conside r historiograph y to be primaril y a functio n of nationa l identit y and are 
concerne d with th e search for a národní koncepce dějin [nationa l concep t of history] , 
for a "synthetic " scholarl y interpretatio n of th e whole of Czec h histor y with its 
"highest" moment s and development s [vrchol ] finally determined 8 7. A monisti c and 
teleologica l notio n of histor y and historiograph y as a continuou s proces s toward s a 
bette r futur e continue s to underli e thi s approach 8 8. Occasiona l historica l relapses are 
considere d to be th e outcom e of negative forces and th e distinctio n between "good" 
and "bad" is sought in each perio d of history . Th e difference s between various 
"notions " amoun t to difference s of choic e in ascribin g th e qualitie s of "good" and 
"bad" to various historica l forces 89. Th e lack of interes t in concret e realit y and th e pre -
occupatio n with abstrac t notion s is also reflected in th e very natur e of thei r criticism : 
neithe r Krá l no r th e participant s in th e dispute s amon g dissident s have examine d th e 
scholarl y work unde r discussion and bot h seem to use exclusively dichotomi e cate -
gories in thei r assessments , be it "revisionist-Marxist " in čase of th e forme r or "offi-
cial-independent " in th e čase of th e latter . Thi s approac h to realit y also leads to th e in-
tensive personificatio n of th e realitie s unde r scrutin y with all its negative effects upo n 
th e qualit y of any intellectua l dispute 9 0. 

Th e above observation s illustrat e th e predominan t influenc e of tendencie s populä r 
in Czech , as well as in European , historiograph y in th e past and rejected to a large 
exten t by scholar s at th e presen t time . Clearly , th e limite d possibility for discours e as 
well as th e lack of foreign literatuř e in Czechoslovaki a perpetuat e th e impositio n of th e 
past as th e main framewor k of referenc e for bot h "official" and "independent " histo -
riography.  Mar x and Leni n fulfil th e same functio n with th e forme r as Masary k and 
Peka ř do with th e latter . In th e long term this mean s a high degree of Stagnatio n in 
scholarshi p and in th e generá l framewor k of historica l consciousness 91. Historica l 
context s are neglecte d and actua l historica l situation s obliterate d on on e han d while, 
on the other , th e presen t is perceived in a distorte d way by having categorie s borrowe d 
from th e past superimpose d on it 9 2 . 

Although "independent " historica l writin g mos t clearly demonstrate s th e limite d 
success of th e Communis t Party' s attempt s to use historiograph y for its own pur -

87 See Krá l , Myšlenkový svět, p. 193. -  Hlasy I, p. 19. -  Hlasy II , pp. 61 ff. 
88 Krá l , Myšlenkový svět, p. 132, 185. -  Hlasy I, p. 38. 
89 Not e the similarities in the attitud e of Král toward the so-called "revisionist" notion , and 

those of Milan Hübl , Pet r Uhl , and Luboš Kohou t toward the so-called "catholic " notio n as 
well as Ladislav Jehlicka' s toward the "Hussitic " notion . 

90 Anothe r noticeabl e similarity concernin g the rationalist-functiona l concep t of scholarly 
work can be seen in the similarity between Kral's hope tha t the "great syntheti c work" on 
Czech history would be complete d durin g the present five-year pian, and the criticism of the 
"official" historian s by the Charte r 77 documen t for not fulfilling this pian . 

91 Both the "official" and "independent " historian s seem still to be very much caught up in the 
traditio n of the so-called "political historiography " of the nineteent h Century . Compar e 
Jaroslav W e r s t a d t : Politick é dějepisectví devatenáctéh o století a jeho čeští představitel é 
[The politica l historiograph y of the nineteent h centur y and its Czech representatives] . In : 
Český časopis historick ý 26 (1920), pp. 1-93. 

92 Here , Herber t Butterfielďs criticism of the "Whig" interpretatio n of history can offer valua-
blé inspiratio n for a deeper analysis of contemporar y Czechoslova k historiograph y of both 
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poses, it also indicate s th e success of th e Communis t regime in preservin g certai n 
archai c intellectua l frameworks . Communis t historiograph y has no t rewritte n Czec h 
histor y nor , as analysis shows, is it striving to do so. Instea d th e Communis t Part y 
builds its claim of historica l legitimatio n on numerou s traditiona l element s of Czec h 
nationa l consciousnes s and gradually seems to have recognize d tha t dealin g with single 
issues previously considere d tabu is no t dangerou s (note , for instance , th e recen t 
"rehabilitation " of Masary k in th e Communis t daily Rudé právo93). To preserve th e 
existing structure s of Czec h historica l consciousnes s while relaxing th e contro l over 
factua l detail s seems to be th e presen t official policy toward s history . In th e long run 
thi s approac h certainl y serveš th e politica l legitimatio n of th e regime well. 

kinds, the "official" as well as the "independent. " See: Herber t B u t t e r f i e l d : The Whig 
Interpretatio n of History . Londo n 1931. 
After decades of silence an article was published in Rudé právo on 14th Septembe r 1987 on 
the fiftieth anniversar y of Thoma s G. Masaryk' s death . It caused somethin g of a Sensation as 
it was the first article about him in Communis t mass media which provided inf ormatio n rathe r 
than persona l insults since the 1968/69 period . The fact tha t Masaryk' s life and work have 
been dealt with in more or less detail in historica l studies tend s to be neglected by many. See 
for example, the interestin g passages on Masaryk in Ott o U r b a n : Česká společnos t 
1848-1918 [The Czech society 1848-1918]. Prague 1982. For furthe r informatio n on Czech -
oslovak publication s on Masaryk compar e Jaroslav K l a t o v s k ý : T. G . Masaryk a masa-
rykovská literatur a v Československu vletech 1973-1986 [T. G . M. and literatuř e about him 
in Czechoslovaki a 1973-1986]. In : Historick ý sborník 21 (1978) 127-152. 



D I E M I T T E L I E G T W E S T W Ä R T S 

Mitteleurop a in tschechische r Diskussio n 

Von Martin Schulze Wessel 

Einleitung 

Im Jahr e 1937 schrieb der in der Tschechoslowake i lebende , deutsch-jüdisch e Phi -
losoph Felix Weltsch angesicht s der Bedrohun g durc h den deutsche n Nationalsozia -
lismus im Westen un d den russischen Bolschewismu s im Oste n ein Buch , das er Das 
Wagnis der Mitte nannte l . Weltsch betrachtet e darin mit Sorge die zentrifugale n Ten -
denze n der Weltgeschicht e un d warnt e vor den Scheinlösunge n der politische n Flüge l -
parteien . Da s Wagnis der Mitt e scheitert e im politische n Fanatismu s der Extreme . Felix 
Weltsch mußt e vor der drohende n deutsche n Okkupatio n aus der Tschechoslowake i 
fliehen , seine jüdisch-deutsch-tschechisch e Heimat , Mitteleuropa , wurde zerstört . 

Vierzig Jahr e nac h dem End e des Zweite n Weltkriegs ist das Wagnis der Mitt e in 
For m eine r wieder entflammte n Mitteleuropadiskussio n aufs neu e unternomme n 
worden . Da s Nachdenke n über das historisch e Zentru m Europas , oft verbunde n mit 
der Such e nac h zukunftsweisende n Konzepte n für diese Geschichtsregion , ent -
wickelte sich als mitteleuropäische s Phänome n sowohl in Polen , Ungar n un d der 
Tschechoslowakei , wie auch in Österreic h un d Deutschland . Doc h sind, gerade wenn 
man aus deutsche r Perspektiv e die tschechisch e Mitteleuropadiskussio n betrachtet , 
erheblich e Differenze n hinsichtlic h der Bedeutun g un d der Akzentuierun g des Mittel -
europabegriff s festzustellen . Di e Rückkeh r des lange aus dem politische n Vokabular 
verbannte n Worte s „Mitteleuropa " begann nich t von Wien ode r Berlin , sonder n von 
Budapes t un d Pra g aus. In der Tschechoslowake i entwickelt e sich rasch eine lebhafte , 
anhaltend e Diskussion , die freilich fast ausschließlic h auf die Sam- un d Tamisdatlite -
ratu r beschränk t blieb 2. De n wohl stärkste n Diskussionsimpul s gab Mila n Kunder a 
mi t seinem 1985 zunächs t in der tschechische n Exilzeitschrif t 150000 slov [150000 
Worte] , dan n in mehrere n europäische n un d amerikanische n Zeitschrifte n veröffent-
lichte n Essay Die Tragödie Mitteleuropas3. Noc h im selben Jah r entstan d in Pra g ein 

1 We l t s ch , Felix: Das Wagnis der Mitte . Stuttgar t 1965 (unveränd . Nachdruc k der Ausgabe 
Mährisch-Ostra u 1935). 

2 Die Beschäftigun g mit der tschechische n Samisdat-Literatu r wäre nich t möglich , gäbe es 
nich t zwei Archive für das unabhängig e tschechisch e Schrifttum : das von V. Preča n geleitete 
Dokumentationszentru m in Scheinfeld und die Bremer Forschungsstell e Osteuropa . Beiden 
danke ich für die freundlich e Hilfe. 

3 Zunächs t erschiene n als K u n d e r a , Milan : Úno s západu [Die Entführun g des Westens] 
150000 slov 10 (Janua r 1985). Im weiteren zitiert nach : The Tragédy of Centra l Europe . The 
Ne w York Review of Books v. 26.4. 1986, 33-38. 
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nich t offizielles Journa l St ře dní Evropa [Mitteleuropa] , von dem bis End e 1987 bereit s 
neu n Nummer n erschienen . Auch die unabhängig e tschechisch e Historiographi e be-
teiligt sich in zunehmende m Maß e an der Mitteleuropadiskussion . 

In der Bundesrepubli k Deutschlan d entwickelt e sich die Diskussio n später , un d der 
Mitteleuropabegrif f stieß nich t zuletz t wegen seiner Vieldeutigkeit auf erheblich e 
Skepsis4: 

„Mitteleuropa " -  ein geographische r Begriff, die Vision eines föderative n Zusam -
menschlusse s gleichberechtigte r Völker ode r die Ide e eine r deutsche n Hegemoni e 
über die östliche n Nachbarstaaten ? In der tschechische n Sprach e gibt es eine differen-
zierter e Ausprägun g des Mitteleuropabegriffs , die eine unbefangener e Diskussio n er-
möglicht : „středn í Evropa " (mittlere s Europa , kleingeschrieben ) bezeichne t den 
geographische n Begriff, „Středn í Evropa " (Mittlere s Europa , meist großgeschrieben ) 
steh t für die Föderationsidee , das deutsch e Lehnwor t „Mitteleuropa " vertrit t den 
Hegemonialgedanken , wie ihn Friedric h Nauman n in seinem Mitteleuropa-Buc h 
1915 formulierte 5. 

Mi t dieser sehr sinnvollen Differenzierun g ist jedoch , wie die folgenden Vorüber -
legungen zeigen sollen, die Problemati k des Mitteleuropabegriff s nich t erschöpft . 

Ersetz t ma n die im politische n Sprachgebrauc h bis heut e üblich e dichotomisch e 
Konstruktio n eines West-  un d Osteurop a durc h die Trichotomi e West- , Mittel -  un d 
Osteuropas , so vervielfacht ma n auch die Schwierigkeite n der Grenzziehung . Wäh-
ren d West-  un d Osteurop a wenigstens unanzweifelbar e äußer e Grenze n haben , ist die 
Mitt e meh r ode r minde r ein Teil von Ost un d West, sie schwank t nac h beiden Seiten . 
Joze f Brodsky führt e die Kalamitäte n solche r Definitione n ad absurdum , inde m er, 
stat t von Mitteleurop a zu sprechen , von „Westasien " sprach 6. 

Problematisc h mu ß der neu e Begriff auch insofern erscheinen , als sich kontrovers e 
Zielsetzunge n hinte r ihm verbergen können . „Mitteleurop a transzendier t die Block-
grenzen" , konstatiert e der ungarisch e Schriftstelle r Györg y Konrad 7 . Doc h um die 
Blockgrenze n inmitte n Europa s überschreite n zu können , mu ß der Mitteleuropa -
begriff zwei neu e Grenze n nac h Westen un d Oste n ziehen . So kan n dem neue n Begriff 
nich t nu r eine promitteleuropäische , sonder n auch eine antiatlantisch e ode r antirussi -
sche Funktio n zukommen . 

Schließlic h ist eine mit dem Begriff „Mitteleuropa " verbunden e Assoziation zu dis-
kutieren , die sich einer rein geographische n ode r machtpolitische n Dimensio n ent -
zieht . Di e Mitt e ist nich t nu r das geographisch e Zentru m zwischen zwei Extremen , 
sonder n sie gilt oft auch als das Vollendete , Absolute , so z. B. in der Auffassung 
Weltschs: „Fü r un s ist alles Mitte , was in irgendeine m Sinn e zwischen den Gegen -
sätzen liegt; das kan n statisch als eine Linie ode r ein Raum , eine Zon e gedach t werden , 
dynamisc h als ein Mittelweg , als eine Richtun g der Mitte , als das, was zwischen den 

4 Thoma s Kielinger sprach von der „Mogelpackun g Mitteleuropa" , Alexander Schwan von 
einer „politische n Seifenblase". Siehe Rheinische r Merku r v. 31. 10. 1986. 

5 N a u m a n n , Friedrich : Mitteleuropa . Berlin 1915. 
6 B r o d s k y , Jozef: Why Milan Kunder a is wrong about Dostoyevsky. The Ne w York 

Review of Books v. 12.2. 1985, 31-34, hier 33. 
7 K o n r a d , György: Mein Traum von Mitteleuropa . Kursbuc h 81 (1985) 175-193, hier 184. 
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Gegensätze n hindurchführt , ode r das, was die Gegensätz e vereinigt , was vermittelt , 
ausgleicht ; ja selbst als jenes Mittel , das das Ganz e samt seinen Gegensätze n vorwärts-
zubringe n geeignet ist." 8 

Ausgehend von dem erweiterte n Mitte-Begrif f Weltschs, kan n ma n eine Traditio n 
der „tschechische n Ideologi e der Mitte " aufzeigen: Von Palacký s Vorstellunge n Böh -
men s als „Brücke " zwischen Germanentu m un d Slaventu m über die Such e nac h dem 
„eigene n Weg zum Sozialismus " 1946-1948 , bis zur Theori e eines aus der Synthes e 
von Sozialismu s un d Demokrati e hervorgehende n „Dritte n Wegs" in den Jahre n 
1967/68 . Heute , abermal s zwanzig Jahr e später , schein t die Mitteleuropadiskussio n 
eine Fortsetzun g dieser Ideologi e der Mitt e darzustellen . Es wird im weiteren zu prü -
fen sein, ob der tschechische n Mitteleuropadiskussio n die Tenden z eignet , den Dua -
lismus von West-  un d Osteurop a in einer qualitati v höherwertige n Synthes e aufzuhe -
ben . 

Dabe i ist es unumgänglich , die Mitteleuropadiskussio n vor dem Hintergrun d 
zweier vorangegangene r Kontroverse n der unabhängige n tschechische n Intellektuali -
tä t zu sehen , ohn e die die heutig e Diskussio n über den Mitteleuropabegrif f unver -
ständlic h wäre: 

1. Di e Diskussio n über das Verhältni s zwischen Tscheche n un d Deutschen , die 
zwei unte r den Pseudonyme n Danubiu s un d Bohemu s veröffentlicht e Artikel über die 
Vertreibun g der Sudetendeutsche n auslösten 9. Bestrebt , ethisch e Kriterie n bei der 
Beurteilun g der Vertreibun g anzuwenden , waren die Autoren , zumindes t in den 
Augen ihre r Kritiker , der Gefah r einer verzerrende n nationale n Selbstbezichtigun g 
erlegen . Di e in dem Sammelban d Zur Geschichte der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen10 herausgegeben e Diskussio n unabhängige r tschechische r Historike r faßte die 
Vertreibun g nich t wie Danubiu s un d Bohemu s als isolierte s Phänome n auf, sonder n 
sah sie im Zusammenhan g der deutsch-tschechische n Beziehungen . Ein e neu e Quali -
tät erreicht e die Diskussio n mit einer 1986 von den Prage r Historiker n Jan Kře n un d 
Václav Kura l vorgelegten Monographie 1 1, die die Beziehunge n zwischen Deutsche n 
un d Tscheche n als mitteleuropäische s Phänome n auffaßte . 

2. Di e Diskussio n über die weißen Flecke n in der tschechische n Geschichte , die 
von dem Dokumen t 11/198 4 der Charta 77 ausgelöst wurde 1 2 . Di e Unterzeichnete n 

8 Wel t sc h 1965,22. 
9 D a n u b i u s [Pseud.] : Tézy o vysídlení československých Němco v [Thesen über die Aus-

siedlung der tschechoslowakische n Deutschen] . Prag 1979 (Typoskript) . -  Bohemu s 
[Pseud . für Autorenkollektiv] : K vysídlení Němco v z Československa [Zur Aussiedlung der 
Deutsche n aus der Tschechoslowakei] . Prag 1979 (Typoskript) . Verkürzter Abdruck: Právo 
lidu (1980) Nr . 1, 3 f. -  Siehe auch G r ü n w a l d , Leopold (Hrsg.) : Sudetendeutsch e -
Opfer und Täter . Wien 1983. 

10 Zur Geschicht e der deutsch-tschechische n Beziehungen , eine Sammelschrif t tschechische r 
Historike r aus dem Jahr 1980. Berlin 1985. 

11 Křen , Jan / K u r a l , Václav: Konfliktn í společenství -  Češi a Němc i 1780-1945 [Eine Kon-
fliktgemeinschaf t -  Tscheche n und Deutsche] . Prag 1986 (Typoskript) . 

12 Právo na dějiny [Rech t auf Geschichte] . Dokumen t der Chart a 77 Nr . 11/1984. In : Hlasy k 
českým dějinám . [Stimme n zur tschechische n Geschichte] . Bd. 1, Prag 1984/85 , 19-44. 
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attackierte n von einem katholische n Standpunk t aus die offizielle marxistisch e Histo -
riographie , indirek t aber auch die auf Františe k Palack ý zurückgehende n Traditione n 
der nationale n Geschichtsschreibung , wie die positive Hervorhebun g der Hussite n 
un d die negative Akzentuierun g der katholisch-österreichische n Tradition . Diese n 
grundsätzliche n Angriff auf die tschechisch e Historiographi e verbande n die Unter -
zeichne r des Dokument s mi t dem Vorwurf, daß der tschechische n Historiographi e 
der Begriff „Mitteleuropa " fremd sei. 

Beide Kontroverse n weisen erstaunlich e Analogien auf. Nac h dem Prinzi p von 
„challeng e and response " wurde n von Nichthistorikern , bzw. von einem bewußt 
laienhafte n Standpunk t aus, einseitige , überspitz t formuliert e Herausforderunge n an 
die offizielle Historiographi e gerichtet . Von dieser konsequen t ignoriert , fanden sie 
jedoch in der inoffiziellen Geschichtsschreibun g ein lebhafte s Echo . 

In beiden Kontroverse n erschein t „Mitteleuropa " als ein historiographische s Desi -
derat . Mitteleurop a ist sowohl die Geschichtsregion , in der die tschechisch-deutsch e 
Beziehungsgeschicht e dargestell t werden konnte , als auch der Rahmen , in dem eine 
katholisch e Sicht auf die tschechisch e Geschicht e sinnvol l ist. Durc h diese beiden 
Kontroverse n war die tschechisch e Mitteleuropadiskussio n von Anfang an mi t zwei 
großen Theme n der tschechische n Historiographi e verbunden : den tschechisch-deut -
schen Beziehunge n un d dem Widerstrei t von katholische r un d protestantisch-natio -
nale r Geschichtsschreibung . 

Doc h ha t sich die eigentlich e Mitteleuropadiskussio n nich t an diesen beiden Debat -
ten entzündet , sonder n sie wurde durc h eine neuerlich e publizistisch e Herausforde -
run g katalysiert , die in manche r Hinsich t außerhal b der bisherigen Diskussio n stand . 
Kundera s im Exil geschriebene r Essay Die Tragödie Mitteleuropas faßte das Them a als 
Ost-Wes t Problem . 

Die Mitteleuropaidee Milan Kunderas 

„Was ist Mitteleuropa ? Ein e unbestimmt e Zon e kleine r Natione n zwischen Ruß -
land un d Deutschland." 1 3 Diese s eigentlic h „ostmitteleuropäische " Verständni s sei-
nes Thema s ergänz t Kunder a um eine zweite Bestimmung : Mitteleurop a liege 
„geographisc h im Zentrum , kulturel l im Westen , politisc h im Oste n Europas" 1 4 . 

Übe r gewisse Unklarheite n der zweifachen Definitio n -  welchem Teil Europa s sind 
Österreic h un d die DD R zuzuordnen ? - mag ma n sich hinwegsetzen ; bedeutsame r 

Gekürzte r Abdruck des Dokument s und der sich anschließende n Kontrovers e bei Bock , 
Ivo (Hrsg.) : Das Rech t auf Geschichte . Osteuropa-Archi v 36 (1986) 370-384. 

13 K u n d e r a : The Tragédy 1986, 35. Im Rahme n dieses Aufsatzes ist eine Besprechun g aller 
Aspekte Kundera s Mitteleuropa-Essay s nich t möglich . Wichtige Rezensione n siehe Svě-
dectví 74 (1985) 333-362. Vor allem die kritische Rezensio n von Simečka , Milan : Jiná 
civilizace? [Eine ander e Zivilisation?] . Ebend a 350-356. -  Siehe ferner H r a d e c , Jan : 
Hodnot a jednoh o svědectví [De r Wert eines Zeugnisses]. Středn í Evropa (1985) 17-34 
(Typoskript) . -  Eine mit der polnische n und ungarische n Mitteleuropadiskussio n verglei-
chend e Analyse bietet : A s h , Tim G. : Doe s Centra l Europ e Exist? The Ne w York Review 
of Books v. 9. 10. 1986,45-54. 

14 K u n d e r a : The Tragédy 1986, 33. 
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aber erscheint, daß Kundera die in dem Wort „Mitteleuropa" angedeutete Äquidi-
stanz zwischen Ost und West in seinem Essay nicht realisiert. Die Ost- und West-
grenze definiert er so ungleichgewichtig, daß der Begriff „Mitteleuropa" nur in einem 
geographischen Sinn gerechtfertigt erscheint: Die Westgrenze ist bei Kundera rein 
zeitgeschichtlich bezeichnet, sie steckt den kaum länger als vierzig Jahre währenden 
Einfluß der Sowjetunion in den Ländern Mitteleuropas ab. Die Ostgrenze dagegen 
definiert Kundera aus einer tiefen historischen Perspektive, der tausendjährigen Zu-
gehörigkeit Mitteleuropas zur römisch-lateinischen Kultursphäre. Durch scharfe 
typologische Kontrastierungen hebt Kundera die Ostgrenze Mitteleuropas zudem auf 
eine mythische Ebene: Hier, in Mitteleuropa, „die größte Mannigfaltigkeit auf klein-
stem Raum", dort, in Rußland, „die kleinste Mannigfaltigkeit auf größtem Raum"15. 
„Die totalitäre russische Zivilisation" gilt Kundera als „absolute Negation" der 
eigenen, westlichen Zivilisation. 

Der Kommunismus stellt sich deshalb aus seiner Perspektive als Vollendung Ruß-
lands dar, als eine Ideologie, die „Rußlands alte antiwestliche Obsessionen weckte 
und es brutal gegen Europa richtete"16. T. G. Ash hat diese Konstruktion treffend als 
einen Gegenmythos zu Alexander Solženicyns Rußlandmythos bezeichnet: „Solženi-
cyn sagt, daß der Kommunismus für Rußland ist wie eine Krankheit für einen an-
gesteckten Kranken. Kundera sagt, daß Kommunismus für Mitteleuropa ist wie eine 
Krankheit für einen angesteckten Kranken - und diese Krankheit ist Rußland!"17 

Während die Ostgrenze also eine innere Zugehörigkeit Mitteleuropas zum Westen 
bezeichnet, steht die Westgrenze für das Schicksal der sowjetischen Okkupation. An-
gesichts der ungleichen Grenzen ist die „Tragödie Mitteleuropas" in den Augen Kun-
deras eigentlich „ein Drama des Westens, der gekidnappt, entführt und einer Gehirn-
wäsche unterzogen, nichtsdestoweniger fortfährt, seine Identität zu verteidigen"18. 
Mitteleuropa stellt sich für Kundera also nicht als ein besonderer Teil Europas dar, 
sondern, wie Frangois Bondy formulierte, als „ein ungünstig gelegener Teil des 
Westens"19. Kundera selbst verwahrt sich in einer Fußnote gegen die möglichen Asso-
ziationen des Wortes „Mitteleuropa": „Das Wort Mitte birgt eine Gefahr in sich: es 
erweckt die Vorstellung einer Brücke zwischen Rußland und dem Westen."20 Eine 
Brücke kann es freilich zwischen einer Zivilisation und ihrer „absoluten Negation" 21 

nicht geben! 
Kunderas Europakonzeption unterliegt keineswegs einer trialistischen Struktur, wie 

es die Verwendung des Begriffs „Mitteleuropa" zunächst vermuten läßt. Nicht einmal 
von einem echten Dualismus zwischen West- und Osteuropa kann die Rede sein. Viel-
mehr gleicht Kunderas Europakonzeption den Entwürfen Arnold Toynbees und 

15 Ebenda 37. 
16 Ebenda 34. 
17 Ash 1986,46. 
18 Kunde ra : The Tragédy 1986, 33. 
19 B o n d y , Francois: Das Phantom Mitteleuropa und die Wirklichkeit. Frankfurter All-

gemeine Zeitung v. 21. 12. 1985. 
2° K u n d e r a : The Tragédy 1986,34. 
21 Siehe Anm. 4. 
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Oswald Spenglers, die nicht von „europäischer", sondern von „westlicher" Kultur 
sprachen und nur den westlichen Teil Europas als wahrhaft europäisch ansahen22. Es 
hat den Anschein, als sei „Mitteleuropa" nur ein schlecht gewählter Aufsatztitel, der 
in der tschechischen Erstveröffentlichung noch sehr viel zutreffender Únos západu 
[Die Entführung des Westens] lautete23. 

Doch liegt wohl gerade in dem Wort „Mitteleuropa" die große publizistische Wirk-
samkeit von Kunderas Essay begründet. Schon fünf Jahre vor dessen Veröffentlichung 
hatte Milan Kundera in Le Monde, im Nouvel Observateur und in den Listy die Kern-
thesen des späteren Essays vertreten, ohne ein auch nur annähernd vergleichbares 
Echo zu erzielen. Vergeblich hatte er den allgemeinen Sprachgebrauch kritisiert, seine 
Heimat als „Osteuropa" zu bezeichnen, eine „scheinbar bedeutungslose Ungenauig-
keit", die, so Kundera, zu „einer der Mystifikationen des Jahrhunderts geworden" 
sei24. 

So ist „Mitteleuropa" in der Konzeption Kunderas weniger als Bezeichnung eines 
besonderen Teils Europas zu verstehen, denn als Gegenmystifikation, die allein 
imstande ist, der Verwendung des Wortes „Osteuropa" Einhalt zu gebieten. 

Mitteleuropa als Thema der katholischen Publizistik 

Nach der fast völligen Gleichschaltung der tschechischen Historiographie im Zuge 
der „Normalisierung" entwickelten sich das Vergessen und die willkürliche Zerstö-
rung der Erinnerung zu Leitmotiven der tschechischen Intellektualität. An Franz 
Kafka anknüpfend schildert Kundera in seinem Buch vom Lachen und Vergessen25 

Prag als Stadt völliger Gedächtnislosigkeit: „Durch Straßen, die vor lauter Namens-
änderung nicht mehr wissen, wie sie eigentlich heißen, irren Spukgestalten umgestürz-
ter Denkmäler. Umgestürzt hat die böhmische Reformation, umgestürzt hat die 
österreichische Gegenreformation, umgestürzt hat die tschechoslowakische Repu-
blik, umgestürzt haben die Kommunisten, umgestürzt wurden sogar die Stalindenk-
mäler. Statt all dieser umgestürzten wachsen heute in ganz Böhmen tausende Lenin-
statuen hervor, sie wachsen wie Gras auf Ruinen, wie die melancholische Blume des 
Vergessens."26 

Das wahrhaft mitteleuropäische Motiv des Vergessens griff 1984 ein von der 
Charta 77 herausgegebenes Dokument auf, das ein „Recht auf Geschichte" gegen die 
offizielle Historiographie einklagte: 

„Im Jahr 1984 erleben wir [...] das Jahr des .großen Vergessens'. Unser Volk wird 
bereits jahrzehntelang systematisch seiner historischen Erfahrung beraubt. [...] Diese 
Usurpierung der Geschichte in ihrer Gesamtheit hat die Tabuisierung bzw. Fälschung 
von Schlüsselereignissen in unserer Geschichte zur Folge. Viel bedrohlicher als alle 

22 T o y n b e e , Arnold J.: A Study of History. In: The Prospects of Western Civilization. 
Bd. 9. London 1961, 406-642. - Speng le r , Oswald: Der Untergang des Abendlands. 
2Bde. München 1922. 

23 150 000 slov 10 (Januar 1985). 
24 K u n d e r a , Milan: Meinungen. Listy (1980) Nr. 2, 15-19, hier 17. 
25 K u n d e r a , Milan: Das Buch vom Lachen und Vergessen. Frankfurt 1983. 
26 Ebenda 208. 
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Deformatione n ist aber offensichtlic h die Tendenz , Geschicht e einfach wegzustrei-
chen." 2 7 

Siche r wäre die Kriti k am selektiven Vorgehen der offiziellen Historiographi e auf 
breit e Zustimmun g in der unabhängige n tschechische n Intellektualitä t getroffen , hät -
ten die Verfasser nich t den Versuch unternommen , aus eine r katholische n Geschichts -
konzeptio n herau s gewisse „Denkmäler " der tschechische n Geschicht e wieder zu er-
richten,  was Historike r nichtkatholische r Provenien z ihrerseit s als selektiv empfinde n 
mußten . 

Di e Katholisch e Kirche , so das Dokument , erschein e in der heutige n offiziellen 
Geschichtsschreibun g eindeuti g un d unte r allen Umstände n als retardierende s 
Moment . Ein weiteres „Schreckgespens t der tschechische n Historiographie " seien die 
Habsburger , „imme r negativ, imme r reaktionär" 2 8. Schließlic h beklagt das Doku -
ment , daß der Begriff „Mitteleuropa " in der offiziellen Historiographi e überhaup t 
keine Rolle spiele 29. Di e Katholisch e Kirche , das historisch e Österreich , der Mittel -
europabegrif f -  diese in dem Chartadokumen t genannte n Forschungsdesiderat e 
entwickelte n sich in dem nachfolgende n „Historikerstreit " zu den dre i konstitutive n 
Elemente n eine r Geschichtsrevisio n aus katholische r Sicht . Mitteleuropa , oft gleich-
gesetzt mi t dem Habsburgerreich , fungiert dabe i als die Geschichtsregion , in der sich 
eine katholisch e Sicht auf die eigene Geschicht e realisieren läßt . Historike r reform -
kommunistische r Provenien z sprache n sich gegen diese Geschichtsrevisio n aus un d 
hielte n auch an dem nationale n Rahme n der Geschichtsbetrachtun g fest. 

Diese r Strei t ist in der Geschicht e der Nachkriegszei t nich t ohn e Vorgänger: Auf 
dem II . Historikerkongre ß im Oktobe r 1947 ereilte Josef Peka ř posthu m heftige 
national e Kritik , weil er nac h dem Untergan g der österreichisch-ungarische n Monar -
chie die Lebensfähigkei t des tschechoslowakische n Nachfolgestaate s bezweifelt 
hatte 3 0 . Jan Pacht a bezeichnet e Peka ř in diesem Zusammenhan g als „Ideologe n der 
Konterrevolution" 3 1. Heut e repräsentiere n diesen Strei t in pointierteste r For m der 
katholisch e Historike r Ladislav Jehličk a un d der Reformkommunis t Lubo š Kohout . 

Kohou t wandt e sich in eine r kritische n Auseinandersetzun g mit dem Chartadoku -
men t gegen die seiner Meinun g nac h zu Unrech t postuliert e „Umwertun g unsere r 
Traditionen , insbesonder e des Hussitentum s un d der Zei t vor der Schlach t am Weißen 
Berg, in gewisser Weise aber auch des Zeitraum s der ersten Republi k zugunste n rück -
schrittliche r Traditionen" 3 2 . Ein e ehrlich e Historiographi e könn e die „vorwiegen d 
negativen Aspekte der Rolle Österreich s un d der Habsburge r in der Geschicht e 

2 7 Právo na dějiny 1984 (wie Anm. 12). -  Boc k 1986, A 371-374, hier A 372. 
2 8 Ebend a 374. 
29 Ebenda . 
3 0 Heumos , Peter : Geschichtswissenschaf t und Politi k in der Tschechoslowakei . JbG O 26 

(1978) 541-576, hier 546. 
31 P a c h t a , Jan : Josef Pekař -  ideolog kontrarevoluc e [J. P. -  Ideologe der Konterrevolution] . 

Nová mysl (1947) Nr . 3,40-5 5 und (1948) Nr . 1,44-58 . 
32 K o h o u t , Luboš: Odpovědnos t historika vůči dějinám i budoucnost i národ a Českoslo-

venska [Die Verantwortun g des Historiker s vor der Geschicht e und der Zukunf t des Volks 
der Tschechoslowakei] . In : Hlasy k českým dějinám I 1984/85 , 66-77. -  Boc k 1986, 376. 
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Mittel - un d Gesamteuropas " nich t ignorieren : „Zusamme n mi t Rußlan d war Öster -
reich der wichtigste konterrevolutionär e Faktor . De r herrschend e Adel un d der Ho f 
bremste n unerträglic h lange die demokratische n Prozess e im Reich , die Prozess e der 
Emanzipatio n un d Gleichberechtigun g der einzelne n Völker. In diesem unerwünsch -
ten , regressiven Bemühe n spielte die Kirch e eine herausragend e Rolle." 3 3 Ähnlic h 
äußert e sich auch Mila n Hüb l über die Rolle Österreichs 3 4. 

De r katholisch e Historike r Jehličk a entwar f in seiner Polemi k mi t Kohou t und , 
ausführlicher , in seinem Buch Pláč koruny svatováclavské [Da s Weinen der Kron e des 
heiligen Wenzel ] ein Geschichtsbild , das ma n als negative Entsprechun g zu Kohout s 
un d Hübl s Konzeptione n verstehe n kann 3 5 . Di e katholisch e Traditio n sieht Jehličk a 
als die positive Entwicklungslini e des tschechische n Volkes an , dessen „natürlich e 
Aufgabe" es gewesen sei, „Mitteleurop a zu schaffen, sich an seine Spitze zu stellen un d 
so die eigene Identitä t zu sichern." 3 6 Da s Bemühe n der Přemyslide n un d Luxem -
burger um eine Ordnun g in Mitteleurop a mi t Böhme n an der Spitze sei von der Revo-
lutio n der Hussite n zerstör t worden ; erst die „geniale n Habsburger " hätte n den 
Trau m von Mitteleurop a verwirklicht 37. Di e Zei t der Habsburgerherrschaf t erschein t 
Jehličk a keineswegs als „temno" : „Österreic h aber war der am besten konzipiert e un d 
am besten realisiert e Staat , [..., ] den es bei un s in den langen Jahrhunderte n gab. Es war 
vor allem unse r Staat , im Jah r 1918 erfolgte also keine Befreiung , un d scho n gar nich t 
eine Befreiun g aus irgendeine r Sklaverei." 38 De r „Weg in die Isolation , zum Provin -
zialismus" habe sich gerade am 28. Oktobe r 1918 geöffnet: „vom Gutsho f in die 
H ü t t e " 3 9 . 

Diese r radikale n Umwertun g der tschechische n Geschicht e gemäß beurteil t Jeh -
lička die tschechische n Historiographen . Selbst in dem Werk Palacký s vermiß t er die 
Erörterun g „de r wirklichen Sendun g des tschechische n Volkes, der Schaffun g Mittel -
europas" 4 0 . Stattdesse n habe Palack ý „di e Ersatzideologi e des vereinzelte n un d isolier-
ten tschechische n Volkes mi t dem Hussitentu m als eingebildete m Gipfe l der tschechi -
schen Geschichte " geschaffen 41. Davo n ausgehen d zieh t Jehličk a eine Linie des histo -
rischen Bewußtseins , die bei Palack ý ansetz t un d bei dem kommunistische n Historio -
graphe n Zdeně k Nejedl ý endet : Palack ý - Masary k - Alois Jirásek -  Nejedlý 4 2. Inso -
fern vernein t Jehličk a auch gar nich t die kommunistisch e Usurpierun g der tschechi -
schen Geschichtsschreibung , wie sie in dem Buchtite l Nejedlý s zum Ausdruc k 

3 3 Ebenda . 
34 H ü b l , Milan : Fanto m či mýtus středn í Evropa? [Mitteleurop a - Mytho s oder Phantom?] . 

In : Hlasy k českým dějinám II 1985, 229-234. 
35 Jeh l ička , Ladislav: Pláč korun y svatováclavské [Da s Weinen der Kron e des heiligen Wen-

zel]. Prag 1987 (Typoskript) . -  Ders . : Ještě o polemic e o „Práv o na dějiny" -troch u jinak 
[Noc h einma l zur Polemi k über „Da s Rech t auf Geschichte " -  ein bißchen anders] . Svědectví 
75 (1985) 595-624; gekürzte Wiedergabe bei Boc k 1986, 380 f. 

36 J eh l i čk a 1987,157. 
3 7 J eh l i čk a 1986,380. 
3 8 Ebenda . 
3 9 J eh l i čk a 1987, 2 f. 
4 0 E b e n d a 158. 
41 Ebenda . 
42 Ebend a 6. 
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kommt : Komunisté — dědici velikých tradic českého národa^3, nu r versieht er diese 
Traditio n insgesamt mi t einem negativen Vorzeichen . 

Ein e Verbindungslini e von Palack ý bis Nejedl ý zu ziehen , die national-tschechi -
sche Historiographi e in tot o zu verwerfen un d den alten Mytho s von Österreic h als 
Völkergefängnis nu n durc h den neue n Mytho s des „am besten konzipierte n un d am 
besten realisierte n Staates " zu ersetzen , erwies sich in der tschechische n Mitteleuropa -
diskussion als wenig fruchtbar . Jehlička s Standpunk t eines intransigente n Katholizis -
mu s ist in der publizistische n Auseinandersetzun g vereinzelt , doc h lassen sich zahlrei -
che Stimme n anführen , die eine Revision des negativen Österreichbilde s fordern , 
ohn e Jehličk a in seiner Unbedingthei t zu folgen. Desse n Standpunk t am nächste n an-
zusiedeln ist ein unte r dem Pseudony m XYZ in der Zeitschrif t Svědectví [Zeugnis ] er-
schienene r Artikel mi t dem selbstbezichtigende n Tite l Jak jsme bourali Rakousko 
[Wie wir Österreic h zerstör t haben] 4 4 . 

De r Auto r faßt das negative Österreichbil d als Lebenslüg e der Erste n Republi k auf: 
„Di e böse Ahnung , daß er [der neu e tschechoslowakisch e Staat ; MSW] ein meh r ode r 
weniger verdiente s Geschen k war, sollte von einer Legend e übertünch t werden , die 
bald nac h dem 28. Oktobe r 1918 entstand . Sie besagte, daß dieser Tag un s einen schon 
lang gehegten Trau m erfüllt hätte . Sie dämonisiert e Österreic h un d heroisiert e unse -
ren Widerstan d gegen es."4 5 

Eine n besondere n Standor t nimm t die 1985 gegründet e Zeitschrif t Střední Evropa 
ein, die „Mitteleuropa " programmatisc h im Tite l trägt . Di e bislang in neu n Nummer n 
erschienen e un d in imme r kürzere n Abstände n erscheinend e Zeitschrif t wird von 
meist 35- bis 40jährigen Autore n herausgegeben , eine r Generatio n also, die von den 
Säuberunge n nac h dem Prage r Frühlin g nich t meh r betroffen werden konnte . Zumeis t 
sind diese Autore n „in der Struktur" , d. h . im Staatsapparat , beschäftigt un d trete n in 
dem Journa l unte r Pseudonyme n auf. Di e Zeitschrift , die etwa je zur Hälft e aus eige-
nen un d übernommene n Beiträgen besteht , stellt ein auch internationa l beispielloses 
Foru m des Mitteleuropagedanken s dar 4 6 . 

Weltanschaulic h nehme n die Herausgebe r eine Positio n ein, die ma n im Gegensat z 
zu Jehlička s Standpunk t als „transigierend " katholisc h bezeichne n könnte . Di e pro -
grammatisch e Einleitun g der ersten Ausgabe der Zeitschrif t Střední Evropa bekannte , 
„übe r keine synthetisierend e Ide e Mitteleuropa s zu verfügen" un d wandt e sich gegen 
eine Identifizierun g Mitteleuropa s mit dem Habsburgerreich 47. Doc h ist insgesamt 
eine katholisch e Konzeptio n für die Zeitschrif t bestimmen d un d eine gewisse Orien -
tierun g am historische n Österreic h unverkennbar . So nah m die Zeitschrif t eindeuti g 

43 N e j e d l ý , Zdeněk : Komunist é -  dědici velikých tradic českého národ a [Die Kommuni -
sten -  Erben großer Traditione n des tschechische n Volks]. Prag 1950. 

4 4 XYZ: Jak jsme boural i Rakousko [Wie wir Österreic h zerstör t haben] . Svědectví 80 (1987) 
783-828. 

4 5 Ebend a 827. 
4 6 Ein wichtiges Periodiku m zur mitteleuropäische n Kultu r stellt außerde m das von der Uni -

versity of Michigan publiziert e Jahrbuc h „Cros s Currents : A Yearbook of Centra l Europea n 
Culture " dar. 

4 7 U l r i c h , Jan : Úvod [Einleitung] . In : Středn í Evropa I (1985) 2 f. (Typoskript) . 
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für das Chartadokumen t 11/198 4 Stellun g un d druckt e Adam Wandruszka s Das 
Haus Habsburg in Fortsetzunge n ab 4 8 . De r transigierende , um Vermittlun g zwischen 
der katholisch-mitteleuropäische n un d protestantisch-nationale n Geschichtskonzep -
tion bemüht e Charakte r der Zeitschrif t kam am deutlichste n in eine r Diskussio n 
über die möglich e Rehabilitierun g Jan Hus ' durc h die katholisch e Kirch e zum Aus-
druck 4 9 . 

Di e katholisch e Geschichtskonzeption , der Mitteleuropabegrif f un d die Revision 
des negativen Österreichbilde s stehe n sowohl in dem Chartadokumen t 11/1984 , als 
auch in der Publizisti k Jehlička s un d in der Zeitschrif t Střední Evropa in einem funk-
tionale n Zusammenhang . Doc h beschränk t sich die positive Umwertun g des Öster -
reichbilde s keineswegs auf Publiziste n katholische r Provenienz . In der Essayistik 
Kunderas , sicherlic h eines katholische n Standpunkt s unverdächtig , läßt sich die Neu -
bewertun g Österreich s besonder s anschaulic h nachweisen : Am 1. August 1968 hatt e 
Kunder a in den tschechische n Literární listy [Literarisch e Blätter ] noc h die tschechi -
sche „herrlic h freidenkend e Tradition " der „traurige n österreichische n Traditio n des 
Gehorsam s un d der Anpassung " gegenübergestell t un d die staatlich e Souveränitä t als 
ewiges un d oberste s Zie l der tschechische n Politi k postuliert . De n Begriff „öster -
reichisch " verwendet e er dabe i nich t in der neutrale n Bedeutun g des tschechische n 
Worte s „rakouský " sonder n in der pejorative n Bedeutun g des Worte s „rakušácký" 5 0. 
In seinem Mitteleuropa-Essa y (1984) heb t Kunder a nu n die Unersetzbarkei t Öster -
reich s hervor , das die großartig e Chanc e gehabt habe , „Mitteleurop a zu einem starken 
zentralisierte n Staa t zu machen" 5 1 . Zwar sind beide Artikel von einem verschlüsselt 
ode r unverhüll t ausgesprochene n antirussische n Impetu s bestimmt . Währen d Kun -
dera aber 1968 der drohende n russischen Interventio n das Postula t der tschechoslowa -
kischen Souveränitä t entgegenhielt , ist das 1984 verfaßte Mitteleuropa-Essa y von der 
Einsich t bestimmt , daß nu r eine größere staatlich e Einheit , die Habsburge r Monar -
chie , der russischen Gefah r hätt e begegnen können . 

Sinnfälligen Ausdruc k findet die Revision des negativen Österreichbilde s in der 
Neubewertun g des Baroc k als Stilepoche . Währen d Kunder a den Baroc k in seinem 
jüngsten Essay als Denkma l der habsburgische n Epoch e un d als integrierende s mittel -
europäische s Phänome n positiv akzentuiert 5 2, fungiert die barock e Kuns t in seinem 
erstmal s 1970 veröffentlichte n Buch vom Lachen und Vergessen als Symbo l eines 
katholische n österreichische n Umerziehungsversuchs : „Tausend e steinerne r Heili -
ger, die euch heut e noc h von allen Seiten anschauen , die euch drohen , hypnotisieren , 
gehöre n zur Heerschaa r jener Besatzer , die vor dreihundertfünfzi g Jahre n in Böhme n 
eingefallen waren , um dem Volk seinen Glaube n un d seine Sprach e aus der Seele zu 
reißen." 5 3 

4 8 Siehe die Polemi k gegen J. Mezní k in Středn í Evropa II I (1985) 3. 
4 9 Středn í Evropa IV (1986) 102-123. 
5 0 K u n d e r a , Milan : Malý a velký [Gro ß und Klein] . Literárn í listy v. 1. 10. 1968, 1. 
51 K u n d e r a : The Tragédy 1986, 34. 
52 Ebend a 35. 
33 K u n d e r a : Das Buch 1983, 208. 
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Mitteleuropa als tschechisch-deutsches Problem 

Mitteleuropa, so laute t der Tite l eines 1915 von Nauman n veröffentlichte n Buchs , 
das die Vision eines einheitlichen , von Deutschlan d hegemonia l beherrschte n Mittel -
europa s entwarf 54. I n programmatische r Oppositio n dazu entwickelt e Thoma s 
G . Masary k noc h im Erste n Weltkrieg seine Vision Mitteleuropas , einen Gürte l klei-
ner Staaten , der von Estland , Lettland , Litaue n bis nach Albanien un d Griechenlan d 
reichte . Deutschlan d un d Österreic h sollten nich t zu Mitteleurop a gehören 5 5. Beide 
Konzept e schlössen einande r aus, obwoh l sie denselbe n Name n führten . Gewisser -
maße n findet der von Oskar Haleck i konstatiert e „grundlegend e Dualismus" 5 6 zwi-
schen Ostmitteleurop a un d „Westmitteleuropa " (Deutschland , Deutsch-Österreich ) 
seine ideologisch e Entsprechun g in den Mitteleuropakonzepte n Naumann s un d 
Masaryks . 

Es stellt sich angesicht s der neu entflammte n Mitteleuropadiskussio n die Frage , ob 
der Mitteleuropabegrif f heut e geeignet ist, nich t nu r die Dichotomi e der Blöcke , son-
dern auch den viel ältere n Dualismu s zwischen West-  un d Ostmitteleurop a zu über -
winden . Verfolgt ma n die publizistisch e Mitteleuropa-Diskussion , so kann man sich 
des Eindruck s kaum erwehren , eine Fortsetzun g des konzeptionelle n Streit s zwischen 
Nauman n un d Masary k zu erleben . 

Kunder a definier t sein Mitteleurop a zwischen Deutschlan d un d Rußland , dami t 
steh t er in der Masaryksche n Tradition . Auch Václav Have l nimm t Deutschlan d von 
seinen mitteleuropäische n Überlegunge n aus 5 7 . 

In der Bundesrepubli k Deutschlan d nah m vor allem die Zeitschrif t Die neue 
Gesellschaft das Stichwor t auf un d widmet e den Jahrgan g 1986 der Mitteleuropa -
diskussion 58. Ein e bezeichnend e Akzentverschiebun g gegenüber dem Mitteleuropa -
begriff Kundera s kam vor allem in den Aufsätzen von Gerhar d Heiman n un d von 
Pete r Glot z zum Ausdruck . 

Hatt e Kunder a Ostmitteleurop a im Sinn , wenn er von Mitteleurop a sprach , so zen -
trier t Heiman n Mitteleurop a in Deutschland . Di e beiden geteilten deutsche n Staate n 
„in der Mitt e Europas " sollten eine Initiativ - un d Führungsroll c übernehme n „als 
Schrittmache r für die europäische n Nachbar n in Ost un d West"5 9 . Währen d Glot z 
Mitteleurop a als „ein Instrumen t der Entspannung " ansieht , um „übe r die alten Ver-
strebunge n der Machtblöck e neu e zu stülpen " un d letztlic h eine neutral e Zon e in 
Europ a zu bilden 6 0, ist für Kunder a „Mitteleuropa " eine Chiffre der Zugehörigkei t 
seines Lande s zum Westen . 

54 N a u m a n n : Mitteleurop a 1915. 
55 Masa ryk , Tomá š G. : Světová revoluce [Die Weltrevolution] . Prag 1925, 298 f. 
56 H a l e c k i , Oskar: The Limits and Divisions of Europea n History . New York 1950, 129. 
5 7 Have l , Václav: Euer Fried e ist unser-Anatomi e einer Zurückhaltung . Kursbuch8 1 (1985) 

35-54. 
5 8 Die neue Gesellschaf t 33 (1986) Nr . 7. 
59 He imann , Gerhard : Die europäisch e Mitt e und die Zukunf t Berlins. Ebend a 590-593, 

hier 592. 
60 G l o t z , Peter : Deutsch-böhmisch e Kleinigkeiten , oder : Abgerissene Gedanke n über Mit-

teleuropa . Ebend a 584 f. -  Siehe hierzu auch die Kontrovers e zwischen Pete r Glot z und 
Alexander Schwan: Rheinische r Merku r v. 31. 10. 1986. 
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Di e Differen z zwischen Naumann s un d Masaryk s Mitteleuropavorstellunge n war 
kaum größer . Doc h ha t das auf die Überwindun g der Blockgrenze n un d die allmäh -
liche Neutralisierun g zielend e Mitteleuropakonzep t von Glot z tschechischerseit s 
seine Entsprechun g in dem Krei s um die Charta 77. I n der Traditio n Helsinki s 
stehend , erkläre n sich die Chartiste n allerding s nich t für „Mitteleuropa" , sonder n für 
den Europabegriff . „Di e helsinkisch e Konzeptio n von Europa" , so Jiř í Hájek , „will 
nich t die heutig e Trennungslini e aus der Mitt e Europa s irgendwohi n an die Bug un d 
Pru t ode r an den Atlanti k verschieben . Sie will sie abschwäche n un d in der weiteren 
Perspektiv e auslöschen. " 6 1 In den Konzepte n der Charta 77 kommt , vergleichbar mi t 
den Erwägunge n Heimanns , Deutschlan d eine wichtige Roll e im weiteren Entspan -
nungsproze ß zu. So könnt e Deutschlan d nac h Einschätzun g Pet r Uhl s „ein Laborato -
rium des europäische n Einigungsprozesses " werden , wenn seine Vereinigun g der 
Beseitigun g der europäische n Grenze n um einige Jahr e vorangehe n würde 6 2 . Jiř í 
Dienstbie r verweist auf die tausendjährig e deutsch e Traditio n des Föderalismus , die 
die Deutschen , besonder s nac h den Erfahrunge n des Nationalsozialismus , für die 
Schaffun g eine r demokratischen , föderative n Ordnun g Europa s befähigen könnten 6 3 . 

In der offiziellen tschechische n Historiographi e sind sowohl der Mitteleuropa -
begriff als auch die Beziehungsgeschicht e zwischen Tscheche n un d Deutsche n sensi-
ble Themen . Zahlreich e Arbeiten widmet e Josef Macůre k der Mitteleuropa-Proble -
matik , meist in einem ostmitteleuropäische n Sinn 6 4. Di e von V. Koty k 1969 heraus -
gegebene Studi e Střední a jihovýchodní Evropa ve válce a v revoluci 1939-1945  unter -
schied ein mitteleuropäisc h „pluralistisches " Muste r des antifaschistische n Wider-
stand s von dem „monistischen " Model l eines ausschließlic h von der kommunistische n 
Parte i getragene n Widerstands 6 5. Scho n aus der Themenstellun g der Studi e ergibt 
sich, daß Deutschlan d hier nich t Teil Mitteleuropa s sein konnte . 

In einem Ost - un d Westmitteleurop a integrierende n Sinn verwendet e die 1970 in 
Pra g erschienen e Monographi e von Pavla Horská-Vrbov á Kapitalistická industriali-
zace a středoevropská společnost den Mitteleuropabegriff 66. Diese minuziö s erarbei -
tet e Studie , die für die Diskussio n in der unabhängige n tschechische n Historiographi e 
bis heut e maßgeblic h blieb, faßt Sachsen , Bayern , Schlesien un d die böhmische n Län -
der in einen Betrachtungszusammenhang . Di e Problemati k der Abgrenzun g Mittel -
europa s beschrie b die Autori n in der Einleitun g folgendermaßen : „Mitteleurop a 
existiert nich t [... ] als geographische r Begriff mi t festen Grenzen . Diese r Begriff ha t 

61 Hájek , Jiří: Úvod [Einleitung] . In : Diskuse, Teoretickopolitick ý občasník 40 (1986) 3 
(Typoskript) . 

62 U h 1, Petr , zitiert nach D i e n s t b i e r , Jiří: Sněn í o Evropě [Träume n von Europa] . Prag 
1986,119 (Typoskript) . 

6 3 Ebend a 131. 
6 4 Eine Zusammenstellun g der Arbeiten Macürek s siehe in: Otázky dějin středn í a východn í 

Evropy [Fragen der Geschicht e Mittel - und Osteuropas] . 2 Bde. Brunn 1971. 
6 5 O p a t , Jaroslav: Závěry [Schlüsse] . In : K o t y k , V. (Hrsg.) : Středn í a jihovýchodn í 

Evropa ve válce a v revoluci 1939-1945 [Mittel -  und Südosteurop a im Krieg und in der Revo-
lution] . Prag 1969, 497. 

66 H o r s k á - V r b o v á , Pavla: Kapitalistick á industrializac e a středoevropsk á společnos t 
[Kapitalistisch e Industrialisierun g und mitteleuropäisch e Gesellschaft] . Prag 1970. 
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seine historisch e Entwicklung , in dessen Verlauf sich die Grenze n Mitteleuropa s ver-
schiedentlic h modifizierten . In der ersten Hälft e des 19. Jahrhundert s gilt Deutsch -
land noc h als mitteleuropäische r Staat , un d Österreic h gehör t nu r mi t seinen west-
lichen Provinze n zu Mitteleuropa . Zu Beginn des 20. Jahrhundert s erblickt ma n das 
Mitteleuropa-Proble m vor allem in der Frag e der Existen z der sogenannte n Nach -
folgestaaten der auseinandergefallene n Habsburgermonarchie . Di e gedacht e Grenz e 
Mitteleuropa s verscho b sich also nac h Osten , währen d die Frag e Deutschland s meh r 
die Problem e der gesamteuropäische n Entwicklun g berührte. " 6 7 

Auch Mirosla v Hroc h verwendet e in seiner Monographi e Das 17. Jahrhundert -
Krise der feudalen Gesellschaft  ̂ den Mitteleuropabegrif f in einem Ost - un d West-
mitteleurop a einschließende n Sinn . Bayern , die Oberpfal z un d Sachsen im Westen , 
der polnisch e Staa t im Oste n sind die Grenze n von Hroch s Mitteleuropa . 

Di e Behauptun g des Chartadokument s 11/1984 , die offizielle Historiographi e 
kenn e den Mitteleuropabegrif f überhaup t nicht 6 9, ist also genau genomme n unzutref -
fend. Doc h komm t dem Mitteleuropabegrif f in der unabhängige n tschechische n 
Historiographi e zweifellos ein größere r Stellenwer t zu. Vor allem ist der Zusammen -
han g zwischen Ost - un d Westmitteleurop a hier schärfer akzentuiert , da die unabhän -
gige tschechisch e Geschichtsschreibun g den Mitteleuropabegrif f aus der Kontrovers e 
um die tschechisch-deutsche n Beziehunge n entwickelte . 

Als Ausgangspunk t dieser Diskussio n gelten die beiden unte r den Pseudonyme n 
Danubiu s un d Bohemu s End e der siebziger Jahr e erschienene n Artikel über das von 
der offiziellen Historiographi e weitgehen d ignoriert e Proble m der Vertreibung . 
Sowoh l die moralisierend e Verurteilun g der Vertreibun g in diesen beiden Artikeln als 
auch die nachfolgend e heftige Kontrovers e in der unabhängige n tschechische n 
Geschichtsschreibun g ließen das Desidera t erkennen , die Vertreibun g aus einem grö-
ßeren zeitliche n un d geographische n Horizon t zu entwickeln 70. Beide Forderunge n 
erfüllte eine 1986 von den Historiker n Kře n un d Kura l vorgelegte Monographi e 
Konfliktní společenství - Češi a Němci 1780-1945  [Ein e Konfliktgemeinschaf t -
Tscheche n un d Deutsch e 1780-1945] 71, die die Beziehungsgeschicht e zwischen 
Tscheche n un d Deutsche n seit 1780 aus einer mitteleuropäische n Perspektiv e dar -
stellt. „Da s eigentlich e Them a der Arbeit", so die Verfasser in der Einleitung , „ist also 
Mitteleurop a in der deutsche n Ära." 7 2 Di e Autore n beschränke n sich exemplarisc h 
auf die Darstellun g der deutsch-tschechische n Beziehungen , die sie nich t in dem Anta -
gonismu s von West-  un d Ostmitteleurop a sehen , sondern , im Gegenteil , als Beispiel 
besonder s enger Nachbarschaft . Kře n un d Kura l betonen , daß sich die Tschecho -

6 7 Ebend a 11. 
68 H r o c h , Miroslav: Das 17. Jahrhundert -  Krise der feudalen Gesellschaft . Hambur g 1981, 

vor allem Kapite l III : Mitteleurop a und die böhmische n Länder , 126-196. 
69 Diese Passage ist in der von Ivo Bock zusammengestellte n Dokumentatio n nich t enthalten . 

Hie r zitiert nach : Právo na dějiny [Rech t auf Geschichte] . In : Středn í Evropa I (1985) 
102-113, hier 108. 

70 Siehe den Sammelband : Zur Geschicht e der deutsch-tschechische n Beziehungen . Eine 
Sammelschrif t tschechische r Historike r aus dem Jahr 1980. Berlin 1985. 

71 Vgl. Anm. 11. 
72 Ebend a S. IV. 
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Slowakei als „traditionel l industrielle s Lan d mi t eine r entwickelte n sozialen un d politi -
schen Struktu r von der ostmitteleuropäische n ,Norm ' unterscheid e ode r unterschie -
den habe 7 3 . 

Aus den Gegebenheite n der mitteleuropäische n Geschichtsregion , der ethnische n 
Vielfalt un d Promiskuität , erkläre n die Autore n ein speziell mitteleuropäische s Verhal-
tensmuste r der nationale n Kompromißbereitschaft : „Da s Bewußtsein eines über -
nationale n staatliche n Zusammenhang s war das wichtigste Korrektiv , das die mittel -
europäisch e Realitä t in die allgemein e Tenden z der Nationalbewegun g zum National -
staat beitrug." 7 4 De m mitteleuropäischen , konstruktive n Verhaltensmuste r steh t bei 
Křen die „zerstörende , weil verworren e Revolt e ,östlichen ' Typs" gegenüber 75. 

Nich t in der Verabsolutierun g der Nationalbewegung , sonder n in der transnationa -
len, mitteleuropäische n Kompromißsuch e erblicken die Verfasser also den positiven 
Gehal t der tschechische n Geschichte . Dami t erhäl t der Mitteleuropabegrif f ganz im 
Sinn e F . Weltschs einen doppelte n Sinn : Er bezeichne t nich t nu r das geographisch e 
Zentru m Europas , sonder n auch die Region der „Vermittlung " von Gegensätzen . 

Gerad e in dem Werk un d Wirken Palacký s versuch t Kře n die staatsbejahend e un d 
auf den nationale n Kompromi ß zielend e Funktio n des frühe n tschechische n Nationa -
lismus nachzuweisen . Gegenübe r dem bohemistische n Standpunk t der „Geschicht e 
Böhmens " von 1836 konzedier t Kře n für die 1876 veröffentlicht e tschechisch e Aus-
gabe Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě [Geschicht e des tschechische n 
Volkes in Böhme n un d Mähren ] einen „rech t großen Meinungswandel" , der sich in 
der Aufgabe seiner einstigen bohemistische n Konzeptio n geäußer t habe 7 6 . Di e oft 
zitiert e These Palacký s aber , daß sich die tschechisch e Geschicht e „au f das Überneh -
men un d Ablehne n von deutsche n Sitten un d deutsche r Ordnun g durc h die Tsche -
chen " 7 7 gründe , versuch t Kře n von eine r verfälschende n Auslegung im Geis t nationa -
ler Negatio n zu befreien . Scho n Kare l Havlíče k habe die ausgewogene Formulierun g 
Palacký s uminterpretiert . Sein Ausspruch , daß die tschechisch e Geschicht e ein unab -
lässiger Kamp f gegen das Deutschtu m sei, verfälsche Palacký , un d zwar in einem 
„stärke r vom nationale n Antagonismu s gegen die Deutsche n bestimmte n Sinn " 7 8 . An 
andere r Stelle mach t Kře n auch Masary k den Vorwurf, Palack ý falsch verstande n zu 
haben , wenn er ihm vorhalte , „unser e Geschicht e als Kamp f gegen die Deutsche n 
angelegt" zu haben , Masary k wende sich an die falsche Adresse7 9. Auch Josef Kaiz l 
täusch e sich, wenn er annehme , daß in Palacký s Gedanke n nicht s andere s herrsch e 
„als Nationalismu s un d nationale r Antagonismu s gegen die Deutschen" 8 0 . De r „von 
Havlíče k bis zur zeitgenössische n Journalisti k reichenden " Interpretatio n Palacký s im 

73 Ebenda . 
74 Ebend a 55. 
75 Křen , Jan : National e Selbstbehauptun g im Vielvölkerstaat. In : Integratio n oder Ausgren-

zung. Hrsg. v.Jan Křen , Václav Kura l und Detle f Brandes . Bremen 1986,15-65 , hier 
57. 

76 K ř e n , Jan : Palackýs Mitteleuropavorstellunge n 1848/49 . In : Acta creationis . Hrsg. v. 
Vilém Prečan . 1980, 119-152, hier 125. 

7 7 Pa l acký , František : Spisy drobn é [Kleine Schriften] . 3 Bde. Prag 1898/1902, hier I, 6. 
78 K ř e n / K u r a l : Konfliktn í společenství 1986, 57. 
79 K ř e n : Palackýs Mitteleuropavorstellunge n 1980, 55. 
8 0 Ebenda . 
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Sinn nationale r Verneinung" 8 1 häl t Kře n die Kompromißfähigkei t des Palackýsche n 
Nationalismu s entgegen , der sich durc h ein überraschende s Ma ß an Staatsbejahun g in 
Beziehun g zu Österreic h ausgezeichne t habe 8 2 . 

Implizi t widersprich t Kře n dami t der von Nejedl ý un d Jehličk a gleichermaße n 
gezogenen Traditionslini e von Palack ý bis zu den kommunistische n Machthaber n des 
Jahre s 1948. 

Palacký s Ablehnungsschreibe n an die Paulskirch e (1848) ist in der tschechische n 
Mitteleuropadiskussio n auf lebhafteste s Interess e gestoßen , zuma l Palack ý in diesem 
„Schreibe n nac h Frankfurt" 8 3 selbst eine Vision von Mitteleurop a entworfe n hatte . 
Aus der Gefah r einer russischen Universalmonarchie , „eine s unabsehbare n un d 
unnennbare n Übels , eine r Kalamitä t ohn e Ma ß un d Ende" 8 4 leitet e Palack ý die Not -
wendigkeit eines föderative n Zusammenschlusse s der kleinen Völker Mitteleuropa s 
ab. Di e von Deutschlan d unabhängige , aber in einem Schutz - un d Trutzbun d mit ihm 
verbunden e Habsburgermonarchi e hielt er für den natürliche n Rahme n dieses Zusam -
menschlusses . 

Analysiert ma n Palacký s Mitteleuropavorstellungen , so fällt eine Analogie zu Kun -
deras Essay sofort ins Auge: die schar f akzentuiert e Grenz e im Osten , von wo „Kala -
mitä t ohn e Ma ß un d Ende " droht , un d die beinah e fließend e Grenz e nac h Westen . So 
beruft sich Kunder a in seinem Mitteleuropa-Essa y auch auf Palacký s Warnunge n vor 
Rußland 8 5, ohn e sie freilich im historische n Kontex t des Jahre s 1848 zu diskutieren . 
O b Palack ý nich t von einem taktische n Kalkü l geleitet war, als er vor der russischen 
Universalmonarchi e warnte , un d ob er möglicherweis e der 1848 sehr viel realere n 
Gefah r einer Fremdbestimmun g Böhmen s durc h Deutschlan d begegnen wollte, diese 
Frag e ha t sich die unabhängig e tschechisch e Historiographi e gestellt. 

Ein e überwiegen d positive Bewertun g erfähr t Palacký s Ablehnungsbrie f bei Křen . 
Gerad e in der Frag e des deutsche n Anteils an Mitteleurop a zeichnete n sich Palacký s 
Vorstellunge n durc h eine besonder e Ausgewogenheit aus. Zwar konzedier t Křen , daß 
der Palackýsche n Betonun g der russischen Gefah r allerding s ein Stüc k Takti k inne -
wohne , um die tschechische n Forderunge n pro foro extern o annehmbare r zu machen ; 
ein mindesten s gleichgewichtiges Moti v seiner Überlegunge n seien Befürchtunge n vor 
„Alldeutschland " gewesen86. Gleichzeiti g beton t Kře n jedoch , daß Palack ý in seinem 
Schreibe n nac h Frankfur t einen lebhafte n Sinn für die Zugehörigkei t Deutschland s zu 
Mitteleurop a un d für die wechselseitige wirtschaftlich e un d zivilisatorisch e Verbun -
denhei t Deutschland s mi t der Habsburgermonarchi e gezeigt habe , inde m er zwischen 
beiden Mächte n ein Schutz - un d Trutzbündni s vorgeschlagen habe . Nich t das Bestre-
ben , einen Wall zwischen Deutschlan d un d dem übrigen Mitteleurop a aufzuschütten , 

81 Ebenda . 
82 K ř e n / K u r a l : Konfliktn í společenství 1986, 55. 
83 Pa l acký , Franz : Eine Stimm e über Österreich s Anschluß an Deutschland . In : Ders . : 

Gedenkblätter , Auswahl von Denkschriften , Aufsätzen und Briefen. Prag 1874, 149-155, 
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84 Ebenda . 
85 K u n d e r a : The Tragédy 1986,33. 
86 K ř e n / K u r a l : Konfliktn í společenství 1986, 55. 
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sonder n umgekehr t soviel wie möglich von der historische n Gemeinschaf t mit den 
Deutsche n zu retten , sofern dies nich t auf Koste n der nationale n Eigenständigkei t 
ging, seien für das „Schreibe n nac h Frankfurt " bestimmen d gewesen87. Auch Palacký s 
Votum für Österreic h un d seine Vision halbselbständige r Staate n im Rahme n der 
Habsburgermonarchi e würdigt Kře n als „ein e historisch e Chanc e für die kleinen Völ-
ker, für Mitteleurop a als Ganze s un d für die Österreichisch e Monarchi e besonders" 8 8. 
Palacký s grundlegende r machtpolitische r Einschätzun g der tschechische n Positio n 
könn e „bis heut e nich t eine große Scharfsinnigkei t abgesproche n werden" 8 9 . Aller-
dings ha t Palacký s Mitteleuropakonzep t für Kře n auch eine problematisch e Implika -
tion , die in der Verflechtun g von humanistische n Prinzipie n mi t reaktionäre n politi -
schen Gegebenheite n liegt. Di e von Palack ý postuliert e Gleichberechtigun g aller Völ-
ker faßt Kře n als konsequent e Entwicklun g des demokratisch-liberale n Programm s 
der Menschenrecht e auf, in dem Versuch ihre r politische n Realisierung , in Palacký s 
proösterreichische r Erklärun g nämlich , sieht er „eine n der ersten ermunternde n An-
stöße für die desorientierte n zerfallende n konservative n Kräfte in Österreich" 9 0. 
Diese später , in den siebziger Jahren , noc h deutliche r werdend e Verflechtun g von 
Reaktio n un d Fortschrit t bezeichne t Kře n als „de n rote n Fade n der mitteleuropäische n 
Geschicht e un d des Nationalthema s besonders" 9 1. 

Als Gegenentwur f zu Křen s überwiegen d positiv akzentuierte r Interpretatio n kan n 
man Mila n Otáhal s Analyse des „Schreiben s nac h Frankfurt " ansehen . Wie auch Křen 
entwickel t Otáha l das Absageschreiben an die Frankfurte r Paulskirchenversammlun g 
aus dem Werk Palackýs . Ander s als Kře n nimm t er allerdings den „philosophisc h un d 
historisc h begründete n tschechisch-deutsche n Dualismus " als den grundlegende n 
Zu g des Palackýsche n Nationalismu s an 9 2 , ohn e auf die zwischen Tscheche n un d 
Deutsche n vermittelnde n Element e in der Gedankenwel t Palacký s einzugehen . „Di e 
zentral e un d geradezu schicksalhaft e Bedeutung " der Absage an die deutsch e Natio -
nalversammlun g liegt nac h Otáhal s Auffassung darin , daß „Palack ý seine theoreti -
schen Ausgangspunkt e in die Politi k umsetzt e un d dami t den grundlegende n Zu g der 
tschechische n Politik , d. h . die Konfrontatio n mit dem Deutschtum , absteckte , un d 
zwar nich t nu r für das Jah r 1848" 9 3 . 

Hinte r der von Palack ý ins Fel d geführte n Bedeutun g Österreich s als Schut z vor der 
russischen Universalmonarchi e im Interess e Europa s un d der Humanitä t vermute t 
Otáha l nich t nu r Befürchtunge n vor dem machtpolitische n Einflu ß eines Groß -
deutschland , sonder n auch die konkrete n Sorgen der tschechische n Liberale n des Jah -
res 1848: die Hoffnun g auf Zollschut z vor Deutschlan d un d die Furch t vor dem Über -
greifen der revolutionäre n Bewegung von Deutschlan d nac h Böhmen 9 4 . Ein e ver-

87 Ebenda 56. 
88 Ebenda 55. 
89 Ebenda 54. 
90 Křen : Palackýs Mitteleuropavorstellunge n 1980, 129. 
"» E b e n d a 130. 
92 O t á h a l , Milan : Čeští Liberálové v roce 1848 [Die tschechische n Liberalen im Jahr 1848]. 
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93 Ebenda . 
94 E b e n d a 30f. 
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hängnisvoll e Sonderentwicklun g erkenn t er in der Entscheidun g der Liberalen , „di e 
Lösun g der tschechische n Frag e nich t mi t der Revolution , sonder n mit den Habsbur -
gern zu verbinden" 9 5. Di e von Palack ý Österreic h zugewiesene Schutzfunktio n vor 
Deutschlan d un d Rußlan d sieht Otáha l als Fehlkonstruktio n an : „Ohn e Deutschlan d 
ließen sich die Problem e Mitteleuropa s nich t lösen , war doc h Deutschlan d ein 
Bestandtei l Mitteleuropas . Rußlan d dagegen konnt e in die Problem e dieses Raum s 
nu r als Gendar m eingreifen . De r Realitä t entsprac h deshalb vielmeh r die These , daß 
die kleinen Völker damal s zwischen Revolutio n un d Konterrevolutio n standen." 9 6 

Nac h Otáhal s Auffassung bot das Jah r 1848 die historisch e Chanc e eine r Reorganisa -
tion Mitteleuropa s auf demokratische r Grundlage , dere n Voraussetzun g die kon -
struktive Zusammenarbei t zwischen Tscheche n un d Deutsche n gewesen sei. „De r 
Brief Palackýs", so Otáhal , „ha t unmittelba r zum konsequente n Bruc h zwischen bei-
den Völkern beigetragen , so daß anstell e der Zusammenarbei t zwischen beiden Völ-
kern ein Kamp f auf Leben un d To d trat , der nich t nu r das Jah r 1848, sonder n faktisch 
die ganze historisch e Epoch e bis zum End e des Zweite n Weltkriegs bestimmte , als die 
deutsch e Frag e durc h die Vertreibun g gelöst wurde." 9 7 

Als Alternativ e der tschechische n Mitteleuropaorientierun g bleibt die Hinwendun g 
nac h West-  ode r Osteurop a zu erörtern . Meh r als die Frankreich-Orientierun g wird 
in der unabhängige n tschechische n Geschichtsschreibun g die slavophile Bewegung 
diskutiert . Gegenübe r der Historiographi e der Endsechzige r trit t dabe i eine deutlich e 
Umwertun g zutage . Ein im Jahr e 1968 von Václav Šťastný herausgegebene r Sammel -
ban d Slovanství v národním životě Čechů a Slováků^  hatt e die Rußlandorientierun g 
des tschechische n Bürgertum s im 19. Jahrhunder t noc h positiv bewertet . Mila n 
Kudělk a unterstric h in der Einleitun g des Sammelbandes , daß die Ostorientierun g die 
bürgerlich e Slavophilie mi t dem proletarische n Internationalismu s verbinde . „Dies e 
beiden Prinzipien" , so Kudělk a 1968, „habe n für lange Zei t un d könne n in der Praxis 
auch weiterhi n die Entwicklun g der Völkergemeinschaf t gemeinsa m in einem fort-
schrittliche n Sinn bestimmen , so daß auch den Denker n der slavischen Gemeinsam -
keit hier eine nich t unbedeutend e un d nich t weniger positive Rolle zufallen könnte , 
zuma l in dem Teil der Welt, der den Grundsat z des proletarische n Internationalismu s 
annimm t un d realisiert , vor allem slavische Sprache n gesproche n werden." 9 9 Da s 
Bemühe n Kudělkas , zwischen der bürgerliche n Slavophilie des 19. Jahrhundert s un d 
dem proletarische n Internationalismu s zu „vermitteln" , wird heut e von den unabhän -
gigen Historiker n nich t meh r geteilt . 

Otáha l zufolge ist es die Frage der russisch-polnische n Beziehungen , die die Slavo-
phile n diskreditierte : „Fü r Jungmann , Hank a un d Mare k war Pra g nu r eine Vorburg 
des Slaventums , dessen Her z in Moska u schlug. Deshal b begrüßt e Jungman n die 
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Niederlag e der Pole n un d den Sieg der Russen 1830/31. " 10° In der Stellungnahm e zum 
polnische n Aufstand spiegelte sich aber die Haltun g zur politische n Freihei t wieder. 
Freihei t sei, so schließ t Otáhal , für die Jungmannanhänge r nich t unteilba r gewesen101. 

Di e negative Beurteilun g der Rußlandorientierun g teilt auch Křen , der die Slavo-
philie als einen irreale n Fluchtwe g aus der mitteleuropäische n Kompromißsuch e an-
sieht , auf den sich die Tscheche n gleichermaße n freiwillig begaben , wie sie auf ihn von 
deutsche r Kompromißunwilligkei t gedräng t wurden . Ausgangspunk t für Křen s 
Reflexione n über die tschechisch e Slavophilie ist abermal s Palacký . Di e österreichi -
sche Intransigen z habe ihn , den „eigentliche n Schöpfe r der österreichische n Orientie -
run g un d der tschechische n Politik" , zur Umwälzun g seiner Rahmenvorstellunge n 
der Revolutionsjähr e 1848/49 , zur Ablehnun g Deutschland s un d zur Hinwendun g 
zum zaristische n Rußlan d gedrängt 1 0 2. Di e Umkehrun g der Orientierun g Palacký s 
beurteil t Kře n als Verfallserscheinung : „Nu n trit t in seinem Denke n der blanke 
Konservatismu s un d emotional e Nationalismu s in den Vordergrund , un d es ver-
schwinde n jene humanitären , umsichtige n un d europäische n Züge , die in der Vergan-
genhei t begründe t hatten , was Peka ř seine , großösterreichisch e Orientierung ' genann t 
hat te ." 1 0 3 

Entsprechen d negativ beurteil t Kře n die slavophile Bewegung in der zweiten Hälft e 
des 19. Jahrhunderts : „Di e Bewunderun g für die anachronistisch e obščin a un d für 
Rußlan d überhaup t habe n für zwei bis dre i Jahrzehnt e eine der grundlegende n Schwä-
che n der sonst westlich orientierte n Tscheche n dargestellt." 104 Seitde m nebe n die auf 
Kompromißfindun g angewiesene mitteleuropäisch e Orientierun g die unzureichen d 
durchdacht e Alternativ e der Slavophilie getrete n sei, habe sich eine „Spaltun g des 
tschechische n politische n Charakters " bemerkba r gemacht 1 0 5. Di e konstruktiv e 
Variant e der tschechische n Politik , die Österreich-Orientierung , sieht Křen bis in den 
Erste n Weltkrieg hinei n als zeitgemä ß berechtig t an ; doc h schreib t er es auch der 
deutsch-österreichische n und , vor allem, der deutsche n Kompromißunwilligkei t zu, 
daß sich die tschechisch e Doppelorientierun g zeitweilig zugunste n der Slavophilie 
entwickelte . In den neoslavophile n Pläne n Kare l Kramářs , Böhme n einem zaristisch -
slavischen Imperiu m unterzuordnen , sieht Kře n zwar ein „demokratische s Defizit" , 
erkenn t aber auch die „schicksalhaft e mitteleuropäisch e Konstellation , in der die Dro -
hun g einer festen deutsche n Hegemoni e die mitteleuropäische n kleinen Völker in die 
Arme der östliche n Großmach t t r ieb" 1 0 6 . 

Im Gegensat z zur publizistische n Diskussion , in der der konzeptionell e Antagonis -
mu s zwischen West-  un d Ostmitteleurop a noc h fortzuwirke n scheint , wird in der un -
abhängige n tschechische n Historiographi e die Verbundenhei t Böhmen s mi t West-

100 O t á h a l , Milan : Die Anfänge der tschechische n Politik . In: Acta creationi s 1980,92-118 , 
hier 101. 

101 Ebenda . 
102 Křen : Palackýs Mitteleuropavorstellunge n 1980, 145. 
103 Ebenda . 
104 K ř e n / K u r a l : Konfliktn í společenství 1986, 118. 
105 Ebenda . 
106 E b e n d a 271. 
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mitteleurop a unterstrichen . Fü r Kře n ha t sich diese Verbundenhei t nich t nu r in der 
Angleichun g des wirtschaftliche n un d sozialen Niveau s geäußert , sonder n auch in 
einem gemeinsame n „positive n un d konstruktive n Verhaltensmuster" . Aus dieser 
Sicht stellt sich die Frage , ob nac h den beiden Weltkriegen , die die Geschicht e Mittel -
europa s in eine ander e Bahn lenkten , die konstruktive n Verhaltensmuste r „au s dem 
Inventariu m dieser Region verschwunden " sind, ode r ob sie „imstand e (sind) , in Zu -
kunft noc h eine Rolle zu spielen" 1 0 7. 

Schlußbetrachtung 

Füg t sich also die tschechisch e Mitteleuropadiskussio n in die eingangs zitiert e Tra -
ditio n der „tschechische n Ideologi e der Mitte" , ode r ist ihr ein synthetisierende r Cha -
rakte r im Sinn e von Weltsch abzusprechen ? Ein e Antwor t mu ß schwerfallen , zuma l 
es „eine " tschechisch e Mitteleuropadiskussio n nich t gibt. Ein e Äquidistan z zwischen 
Ost un d West ha t aber offenbar keine r der Protagoniste n „Mitteleuropas " im Sinn , 
hier berühre n sich Kundera s dezidier t antirussische s Essay, die katholisch e Mittel -
europakonzeptio n un d die Abwertun g der slavophilen Traditio n in der unabhängige n 
tschechische n Historiographie . 

Weniger in der Westorientierun g Kundera s als in der kontinuierliche n un d inten -
siven Reflexion der unabhängige n tschechische n Geschichtsschreibun g über die tsche -
chisch-deutsche n Beziehunge n komm t eine Tenden z zum Ausdruck , die man , Kar l 
Schlöge l abwandelnd , in dem Satz formuliere n könnte : Di e Mitt e liegt westwärts 1 0 8. 
Di e Bedeutun g der tschechische n Mitteleuropadiskussio n beruh t nich t in einem Ver-
such der „Synthes e von Ost un d West", sonder n in der Betonun g der Zugehörigkei t 
zu Westmitteleurop a bzw. Westeuropa . 

Allen dre i Themenkreise n der tschechische n Mitteleuropadiskussion , dem Ost / 
West-Problem , dem Bild der Habsburgermonarchi e un d den tschechisch-deutsche n 
Beziehungen , ist die Tenden z zu eigen, von einer auf die eigene national e Vergangen-
hei t konzentrierte n Geschichtskonzeptio n abzurücken . Diese r Tenden z entsprich t 
auch eine von der unabhängige n tschechische n Historiographi e vorbereitet e Darstel -
lun g der tschechische n Geschicht e seit 1848, die in Exkurse n die Geschicht e der Nach -
barlände r Polen , Ungar n un d Österreic h behandel n soll. In einer gewissen Analogie 
zu dieser historiographische n Tenden z nimm t die Charta 77 Kontakt e zu Bürger-
rechtsbewegunge n in andere n ostmitteleuropäische n Länder n auf109. „Fü r das Fehle n 
einer solche n Kooperation" , bemerk t Václav Benda , „ha t wohl in den vergangene n 
Jahrzehnte n jedes Volk des Ostblock s schwer bezahle n müssen." 1 1 0 Da ß eine politi -

107 K ř e n : National e Selbstbehauptun g 1986, 57. 
108 Schlöge l , Karl: Die Mitt e liegt ostwärts. Berlin 1986. 
109 Als Beispiele solcher Zusammenarbei t könne n die Gründun g einer in der Tschechoslowake i 

und Polen wirkenden „Polnisch-tschechoslowakische n Solidarität " (1981) und die in diesem 
Rahme n stattfindende n Treffen an der polnisch-tschechoslowakische n Grenz e gelten. Aus 
Anlaß des 30. Jahrestage s des ungarische n Aufstands unterzeichnete n am 23. Jun i 1986 Bür-
gerrechtle r aus der Tschechoslowakei , Polen , Ungar n und der DD R ein gemeinsame s Mani -
fest. 

110 Benda , Václav: Křesťané a Charta7 7 [Christe n und die Chart a 77]. In : Ders . : Paraleln í 
polis [Parallel e Polis]. Köln 1980, 68-76, hier 74 f. 
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sehe Zusammenarbeit über die Staatsgrenzen hinweg in der Tschechoslowakei immer 
noch erschwert wird, erwies sich im Dezember 1987 wieder, als zu einem internatio-
nalen Symposion unabhängiger Gruppen über die Identität Mitteleuropas im Zeichen 
der sowjetischen Perestrojka nur die Delegation der Charta 77 an der Reise nach 
Budapest gehindert wurde111. 

Neben der Gemeinsamkeit eines auf die mitteleuropäischen Nachbarstaaten aus-
geweiteten Geschichts- und Gegenwartskonzepts bestehen in der tschechischen Mit-
teleuropadiskussion Gegensätze, die kaum zu überwinden sind. Akzeptiert man ein-
mal das Diktum Kunderas, Mitteleuropa sei „größte Mannigfaltigkeit auf kleinstem 
Raum", dann hat die unabhängige tschechische Intellektualität gerade mit den wider-
streitenden Mitteleuropakonzeptionen einen wichtigen Beitrag zu ihrem Thema ge-
leistet. 

1 H e r t e r i c h , F . : Mitteleuropa auf der Suche nach sich selbst. Tageszeitung v. 21.12. 1987. 



T S C H E C H I S C H E L I T E R A T U R I M E X I L 

Von Vladimir Ulrich 

In der Regel sprich t ma n über die tschechisch e Exilliteratu r ohn e den Zwang , diesen 
Begriff nähe r untersuche n zu müssen . Er schein t sich selbst zu erklären , was bei ge-
naue r Betrachtun g in bezug auf die tschechisch e Literatu r mi t all ihre n Besonderheite n 
allerdings so nich t zutrifft un d auch praktisch e Folge n hat . Di e unklar e Definitions -
lage führ t dan n zwangsläufig zu ambivalente n Werkzuordnungen , die bei allgemeine n 
Ausführunge n noc h akzeptabe l sein mögen , nich t aber etwa im bibliographische n 
Bereich . Un d würde ma n gar die währen d der Literaturtagun g in Franke n (Fichtel -
gebirge) 19871 mehrfac h geäußert e These von der „Einhei t der tschechische n Kultur " 
ungeachte t ihre r Entstehun g un d Verbreitun g vorbehaltlo s übernehmen , so müßt e 
ma n die Existen z einer Exilliteratu r konsequenterweis e völlig verneinen . Ohn e die 
zweifellos dominante n nationale n Verbindungselement e in Frag e stellen zu wollen, 
soll doc h festgehalten werden , daß reelle Eigenarte n der Entstehung , Verbreitun g un d 
Thematik , über die Verlagspolitik bis zu rein technische n Detail s wie Lektora t ode r 
Herstellung , eine Unterscheidun g notwendi g machen . 

Währen d z. B. das Phänome n der deutsche n Exilliteratu r zur Zei t der national -
sozialistische n Diktatu r hinsichtlic h der dazugehörige n Autore n un d Werke nich t zu-
letzt wegen der überschaubare n Zeiträum e klar definier t ist, mu ß die Situatio n der 
tschechische n Exilliteratu r als ungleich vielschichtige r angesehe n werden . Allein der 
Umstand , daß eine Rückkeh r in die Heima t in der zu erwartende n Lebensspann e der 
emigrierte n tschechische n Autore n als unrealistisc h erscheint , läßt eine abschließend e 
Beurteilun g dieses Prozesse s nich t zu . Di e mindesten s vier Emigrationswelle n der 
Tscheche n seit dem Kriegsend e differieren in ihre r soziographische n Zusammen -
setzung , un d sie fande n im Westen unterschiedlich e Aufnahm e bzw. Möglichkeite n 
zur kreativen Beschäftigung , die nich t zuletz t von dem gerade aktuelle n weltpoliti -
schen Klim a abhängi g waren . 

Viel wichtiger ist jedoch , daß weder rein sprachlich e Kriterien , noc h Herkunf t ode r 
Aufenthal t des Autor s für die Zuordnun g eines Werkes zur Exilliteratu r ausreichen . 
Es gibt Schriftstelle r wie Gabrie l Laub , die nich t tschechische r Abstammun g sind, 
Tschechisc h jedoch lange als die Sprach e ihre r Wahl benutzte n un d zumindes t zeit-
weilig als „tschechisch " galten 2. Es gibt auch Tscheche n wie Egon Hostovský , die sich 

1 Die von Opus Bonum veranstaltet e Tagung mit dem Titel „Knihy , spisovatelé, překladatel é a 
nakladatel é -  čeští a slovenští, doma i v cizině 1970-1987" [Bücher , Schriftsteller , Übersetze r 
und Verleger -  tschechisch e und slowakische, zu Haus e und im Ausland, 1970-1987] fand 
vom 23. 9. bis 27. 9. 1987 statt . 

2 Laub schreibt heut e ausschließlich deutsch . Auf sein Kont o gehen in den letzten zwanzig 
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auf direkte m Wege, also ohn e Hilfe eines Übersetzers , in der Sprach e ihre s Gastlande s 
profilierten , un d Nachkomme n von tschechische n Emigrante n wie den beliebte n 
Krimiauto r To m Stoppard , die von Anfang an in einer andere n Sprach e als Tsche -
chisch schreibe n un d sich dennoc h ihre s ethnische n Ursprung s voll bewußt sind. Di e 
Situatio n wird weiterhi n dadurc h kompliziert , daß es in der Tschechoslowake i nebe n 
der offiziellen noc h die sogenannt e Untergrundliteratu r gibt, die zum Teil, aber nich t 
im vollen Umfan g auch im Exil aufgelegt wird. Einige Autore n un d Werke - wie etwa 
diejenigen von Bohumi l Hraba l verlegt ma n sowohl dahei m als im Exil, wobei es sich 
meist , aber nich t unbeding t um verschieden e Fassunge n handelt . Autorenübertritt e 
von einem Lager ins ander e habe n zur Folge , daß bestimmt e Werke nu r vorüber -
gehen d ausschließlic h der Exilliteratu r zuzuordne n sind ode r vielfach in stark differie-
rende n Versionen verbreite t werden . 

Vermutlic h ließe sich die Liste noc h ergänzen , das bereit s Erwähnt e reich t dennoc h 
aus, um die entstehungsrelevante n ode r sprachliche n Kriterie n als Alleinunterschei -
dungsmerkmal e zu relativieren . Auch wenn ma n stattdesse n einen leserorientierte n 
bzw. rezeptionsbezogene n Zugan g zum Proble m wählt , komme n keine eindeutige n 
Zuordnunge n zustande . Den n es werden sowohl offiziell verlegte Büche r im Exil, als 
auch im Exil publiziert e Werke in der Heima t gelesen. Di e Existen z von tschechisch -
sprachige r Exilpresse erlaub t es sogar den Daheimgebliebenen , an der aktiven Rezep -
tion der Exilliteratu r teilzunehmen . 

Angesicht s dieser Umständ e ist es also nich t weiter verwunderlich , wenn die Ver-
wendun g des Begriffs „Exilliteratur " definitorisc h fließend ist un d zahlreich e Schat -
tenzone n aufweist. Je nac h Notwendigkei t läßt sich hier eine ganze Reih e durchau s 
logisch begründbare r Definitione n bilden . Di e am meiste n offene Definitio n würde 
alle gegenwärtig in der Tschechoslowake i offiziell nich t akzeptable n belletristische n 
Werke umfassen , ungeachte t dessen, ob sie im Exil verlegt wurde n ode r nicht . Um -
gekehr t könnt e ma n nu r literarisch e Werke rein tschechische r Dichte r berücksichti -
gen, die ausschließlic h im Exil entstande n un d verlegt wurden . Nimm t ma n z. B. Jaro -
slav Durych s aus der Zwischenkriegszei t stammende n Jesuiten-Roma n „Služebníc i 
neužiteční " [Nutzlos e Dienstboten] , der z. T . bei den Benediktiner n in Lisle/Chicag o 
(Bd. I) , z. T . bei Křesíanská Akademie/Rom  (Bd. II-IV ) erschien , so wäre er nac h der 
ersten Definitio n ein Werk der Exilliteratur , nac h der zweiten jedoch nicht . E r wurde 
weder im Exil noc h für das Exil geschrieben un d gehör t seiner Entstehun g nac h nich t 
einma l unsere r Zei t an . Trotzde m kan n er in der Tschechoslowake i offiziell weder ver-
legt noc h in öffentliche n Bibliotheke n ausgeliehen werden un d gehör t -  zumindes t 
zeitweilig — der Exilliteratu r an . Aus diesem Grun d ist es notwendig , eine weniger 
extrem e Wahl zu treffen 3. D a dieser Aufsatz die Aufgabe hat , einen thematische n 

Jahre n 28 satirische Werke und zahlreich e Beiträge in verschiedene n deutschsprachige n Zei-
tungen und Zeitschriften , vor allem in Die Zeit. 

3 De r Katalo g der Frankfurte r Buchhandlun g Dialog behandel t die Exilliteratu r als „Tschechi -
sche und slowakische Literatu r außerhal b der Tschechoslowakei" . Šeflová, Ludmila : 
Bibliografie literatur y vydané českými a slovenskými autor y v zahranič í 1948-1972 (s dodat -
kem do srpna 1978) [Bibliographi e der von tschechische n und slowakischen Autoren im Aus-
land herausgegebene n Literatu r 1948-1972 (mit Ergänzun g bis Herbstl978)] . KölnundPari s 
1978,definiertwieimTitelihrerBibliografi e unte r Einbeziehun g vonSächpublikatione n und 
Übersetzungen . 
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Überblic k über die Verlagstätigkeit des tschechische n Exils zu geben un d ohnehi n 
wegen der Kürz e nich t ausschöpfen d sein kann , werden demnac h als Exilliteratu r die 
im Exil tschechisc h verlegten belletristische n Werke verstanden . Fremdsprachig e 
Übersetzunge n sollen an dieser Stelle ohn e Berücksichtigun g bleiben 4. Hie r unterlieg t 
aber die Entscheidung , ob ein Werk eines tschechische n Autor s publizier t wird, ande -
ren Kriterien . Auffallend ist, daß die Untergrundliteratu r aus der Tschechoslowake i 
bisher kaum beachte t wurde . 

Seit den siebziger Jahre n nah m die tschechisch e verlegerische Aktivität ein so beach -
tenswerte s Ausmaß an , daß man heut e mit etwas Übertreibun g von einem parallele n 
Kulturbetrie b nebe n dem offiziellen in der Tschechoslowake i spreche n kann . Aus-
schlaggebend ist diesbezüglich nich t so sehr der Umstand , daß im Ausland Büche r in 
tschechische r Sprach e veröffentlich t werden , sonder n vielmeh r das gleichzeitige Vor-
handensei n von zahlreiche n Zeitunge n un d Zeitschrifte n vielerlei Couleurs , in dene n 
die für Tscheche n relevante n kulturelle n Frage n frei reflektier t werden können 5 . 
Durc h den ständige n Zugan g an neue n Emigrante n un d die aus der Heima t geschmug-
gelten Beiträge konnt e ma n bisher sichtbar e Abnutzungserscheinunge n vermeide n 
un d einigermaße n für alle Landsleut e aktuel l bleiben . Es ist in diesem Zusammenhan g 
sicher auch von Bedeutung , daß seit dem End e der sechziger Jahr e eine große Zah l von 
engagierte n Akademiker n un d Künstler n emigierte . 

Trotzde m ist die Entstehun g eines derar t umfangreiche n tschechischsprachige n 
Verlagswesens im Exil weniger der logischen Notwendigkei t als eher einem Zufal l zu 
verdanken . Josef Škvorecký sucht e nac h seiner Emigratio n auf dem nordamerikani -
schen Kontinen t vergebens nac h einem geeigneten Verleger für seinen satirische n 
Roma n „Tankov ý prapor " [Da s Panzerbataillon ] un d entschlo ß sich nac h mehrere n 
vergeblichen Anläufen , einen eigenen Verlag zu gründen 6. Nich t daß es bis dahi n 
keine tschechischsprachige n Exilverlage gegeben hätte , nu r sie befande n sich fast aus-
nahmslo s in Hände n von Amateuren . Skvoreckýs Verlagserfahrun g un d sein profes-
sionelle r Problemzugan g erschlossen einen beachtenswerte n Markt , der sonst noc h 

4 Übersetzunge n aus dem Tschechische n und Slowakischen in der Zeit nach 1945 werden in 
den Bibliographie n von K ü n z e 1, Fran z Peter : Übersetzunge n aus dem Tschechische n und 
dem Slowakischen ins Deutsch e nach 1945 bei Verlagen der Bundesrepubli k Deutschland , 
der Bundesrepubli k Österreich , der Schweizerische n Eidgenossenschaf t und der Tschecho -
slowakischen Sozialistische n Republik . Eine Bibliographie . Bd. 1. Münche n 1969, Šeflová: 
Bibliografie 1978 und U l r i c h , Vladimir: Tschechisch e und slowakische Literatur . Die 
deutschsprachig e Aufnahm e 1945-1975. Neurie d 1987 (Slavische Sprache n und Literature n 
in der Typoskript-Editio n Hieronymu s Bd. 11) geführt. Fü r die Vorkriegszeit vgl. a. Čes-
koslovenská kniha v cizině. Hrsg. v. Miroslav Halík/Han a Teigeová . Prag 1938 (Spisy 
knihovn y hlavního města Prahy) . 

5 Svědectví/Paris , Obrys/München , České slovo/München , Národn í politika/München , 
Západ/Toronto , Právo lidu/Wuppertal , Zpravodaj/Winterthur , Reporter/Zürich , Pro -
měny/Flushin g (USA) , Paternoster/Wien , Revue K./Alfortvill e (Frankreich) , Rozmluvy/ 
Purley (GB ) u. a. In dem Katalo g der Buchhandlun g Dialog für das Jahr 1987 wird eine Liste 
von 47 verfügbaren tschechisch - bzw. slowakischsprachige n Exilperiodik a aufgeführt . (In 
diesem Falle ist eine eindeutig e Trennun g zwischen Tschechisc h und Slowakisch nich t immer 
möglich. ) 

6 Zur Geschicht e des Verlages 68th Publishers vgl. Sa l ivarová , Z. u. Škvorecký , J.: 
Samožerbuch . Toront o 1977. 
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viele Jahre hätte brachliegen können. Noch höher ist jedoch zu bewerten, daß mit die-
ser Tat die Kontinuität der in den sechziger Jahren neu aufkeimenden tschechischen 
Belletristik gesichert wurde. Wenn auch nach übereinstimmenden Aussagen aller Ver-
leger an diesem Geschäft kaum etwas zu verdienen sei, so hat sich in der Zwischenzeit 
doch eine ganze Reihe solcher Verlage und sogar Buchhandlungen etabliert. Die dar-
aus resultierende Konkurrenzsituation führt dann auch zur gewissen Rivalität und zur 
Festlegung auf bestimmte thematische Schwerpunkte. Die zwei „größten" Konkur-
renten sind Skvoreckýs 68th Publishers in Toronto und Index in Köln. Man könnte 
hierzu auch den Londoner Verlag Rozmluvy und den nicht mehr existierenden Züri-
cher Verlag Konfrontationen zählen. Die besten Bücher - sowohl hinsichtlich der lite-
rarischen Qualität, als auch die Gestaltung betreffend - erschienen hier, was nicht be-
deutet, daß einer der weniger bekannten und zuweilen auch kurzlebigen Exilverlage 
das eine oder andere außergewöhnliche Werk nicht als erstes auf den Markt bringen 
könnte. Während jedoch die o. g. Verlage auf Erstpublikationen spezialisiert sind -
das gilt in erster Linie für 68th Publishers -, versuchen sich die anderen sehr häufig mit 
„Reprints", was eine schöne Umschreibung von „Raubdruck" ist. Es lohnt sich nicht 
zuletzt wegen des bereits erfolgten Lektorats sowie des berechenbaren Erfolges und 
wird dadurch möglich, daß mit den in der Tschechoslowakei lebenden Schriftstellern 
keine verbindlichen Verträge abgeschlossen werden können. Da ohnehin kaum 
Honorare gezahlt werden, ist dem Autor eine rasche Verbreitung oft wichtiger als die 
Verlagstreue. Manchmal kommt es aus denselben Gründen vor, daß ein neues Buch 
zur gleichen Zeit in zwei Verlagen erscheint. 

Der große Umfang und die Varietät des tschechischsprachigen Exilverlagswesens ist 
grundsätzlich auf die breite ideologisch-ästhetische Streuung der im Ausland lebenden 
Tschechen zurückzuführen. Von den Euromarxisten über die Liberalen bis zu den 
Monarchisten, jede Gruppierung möchte die vorhandene Pressefreiheit nützen, um 
eigene Wertvorstellungen hinsichtlich der Gesellschaft und der Kunst publik zu 
machen. Dies wird noch deutlicher, wenn man nicht nur die Belletristik, sondern auch 
die sogenannte Tatsachenliteratur (Nonfiction) und die Periodika in die Betrachtung 
einbezieht. Als Beispiel kann der sogenannte Underground dienen, eine junge Grup-
pierung um die Wiener Zeitschrift Paternoster, die vorläufig über keinen eigenen Ver-
lag verfügt und ihr „alternatives" Weltbild in den etablierten Publikationsreihen als 
unzureichend vertreten beklagt7. Solche Auseinandersetzungen resultierten in den 
letzten zwei Dezennien häufig in Verlagsgründungen, wobei die neuentstandenen Fir-
men aus finanziellen Gründen dann in der Regel keine strenge Prinzipientreue an den 
Tag legen und alles veröffentlichen, was einigermaßen Erfolg verspricht. Die Reihe 
Knihovna 150000 slov [Die 150000-Wörter-Bibliothek] des Verlags Index enthält 
z .B . Übersetzungen ausländischer, in der Heimat auf der Verbotsliste stehender 
Autoren, so Arthur Koestler (1982), George Orwell (1984), Jevgenij Zamjatin (1985), 
Graham Greene (1987) und Danilo Kiš (1988). Unter den im Exil gemachten Über-
setzungen ins Tschechische finden sich sehr oft Werke mit religiöser Thematik, so 

Vgl. Literaturtagung in Franken (Fichtelgebirge), Diskussion zum Generationsproblem in 
der tschechischen Exilliteratur. Beiträge von Petr Král, Karel Kyncl, Jan Pelc. Verschiedene 
Glossen zu diesem Thema sind u. a. in der Wiener Zeitschrift Paternoster zu finden. 
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etwa von Dietric h Bonhoeffer , Roman o Guardini , Josef Homeye r usw., ode r politi -
sche Situationsanalysen , z. B. von Mari a Hirschowicz , Feren c Fehé r un d Gert -
Joachi m Glaessner . Di e Begründun g lautet , daß ma n mi t diesem Program m auf Um -
wegen den Informationsnotstan d in der Tschechoslowake i zu linder n versucht . 
Wenngleic h vor kurze m auch solche Standardwerk e der offiziellen Literatu r wie 
Jarosla v Hašek s „brave r Solda t Schwejk" ode r Božen a Němcová s „Babička " [dt . 
Ausg. „Di e Großmutter" ] als Exilveröffentlichunge n erschienen , so bekenne n sich 
doc h alle Verlage ungeachte t ihre r Orientierun g un d mögliche r Differenze n zur Her -
ausgabe von solche n Büchern , die im kommunistische n Kulturbetrie b nich t verfügbar 
sind. Diese politisch-didaktisch e Intentio n gilt zugleich als Voraussetzun g un d Recht -
fertigun g für die Verleger un d als Verpflichtun g zur Weiterbildun g für die Leser. Inso -
fern birgt also diese Verlagsarbeit einen Zwangscharakte r im Sinn e eine r „historische n 
Notwendigkeit " in sich. 

Di e Verlagspublikatione n stellen den überwiegende n Teil der tschechischsprachi -
gen Veröffentlichungen . Sie zeichne n sich scho n rein optisc h durc h Professionalitä t 
aus. Obwoh l es sich meist um kleiner e Taschenbuchformat e handelt , verfügen sie in 
der Regel über einen guten , fehlerfreien Satz un d graphisc h anspruchsvoll e Umschlag -
gestaltun g aus der Han d tschechische r Künstler . Selbstverlegte Bücher , die diese 
Qualitä t nich t erreiche n können , habe n auf dem derzeitige n Mark t kaum Chancen . 
Auch ist davon auszugehen , daß ein gutes Buch auf jeden Fal l einen geeigneten Ver-
leger findet . Dagegen erschein t ein großer Teil von Fachpublikatione n tschechische r 
Provenien z in der Sprach e des jeweiligen Gastlandes , obwoh l in den letzte n Jahre n 
auch solche Literatu r in essayistischer For m verstärkt tschechisc h aufgelegt wird 8 . In 
solchen Fälle n dürft e aber ein Auto r vermutlic h aus fachliche n Kommunikations -
gründe n eine Weltsprach e vorziehen . So kam Antoní n Měštan s „Geschicht e der 
tschechische n Literatu r im 19. un d 20. Jahrhundert " zunächs t 1984 deutsc h heraus , 
drei Jahr e vor der überarbeitete n tschechische n Ausgabe. 

Mi t Sicherhei t mangel t es nich t an neue n Manuskripten , unverbrauchte n Talente n 
sowie andere n Zeiche n gesunde n Wachstums . Seit einiger Zei t schein t sich sogar ein 
langsame r Generationswechse l anzukündigen . U m manch e der etablierte n Autore n 
ist es inzwische n still geworden , manch e ästhetisch e Positionen , die frühe r als unan -
greifbar galten , müssen wohl revidier t werden . Name n wie Mila n Kundera , Pavel 
Kohout , Ot a Filip u . a. ziehe n die Leserschaf t zwar nac h wie vor an , doc h die früher e 
Frisch e schein t dahi n zu sein. Aber ander e werden mi t zunehmende m Alter künstle -
risch reifer un d imme r besser. Da s trifft mit Sicherhei t auf Hraba l zu . Un d einige der 
ältere n zeitgenössische n Dichter , so Viktor Fisch l (Pseud . Avigdor Dagan ) ode r Egon 
Bondy , werden publizistisch erst aktiv. Von Fisch l sind in den achzige r Jahre n sechs 
Büche r erschiene n un d von Bond y werden gegenwärtig dre i Werke zum Druc k vor-
bereitet . Doc h mit jeder neue n Vorankündigun g aus Toront o ode r Köln wird der 
Leser mi t neuen , noc h nich t gehörte n Name n konfrontiert . Dies e Jungautore n sind 
manchma l sehr produktiv , z. B. Lenk a Procházková , un d erreiche n schnel l ein an-
sehnliche s literarische s Niveau . De r Entwicklun g fehlt es nich t an Dynamik : Ed a 

Es handel t sich in der Regel um Themenkreis e wie Geschichte , Literatur , Sprache , Philoso -
phie oder um ander e gesellschaftsrelevante Problemati k wie politisch e Memoire n usw. 



350 Bohemia Band 29 (1988) 

Kriseová, dere n Erstlingswerk , „Cest a kočárovéh o kočího " [„De r Kreuzwe g des 
Karossenkutschers" , dt . 1985], erst 1979 bei 68th Publishers herauskam , gilt mittler -
weile als literarisc h völlig etabliert . De n aktuellste n un d zugleich umstrittenste n Zu -
wachs bildet der bereit s erwähnt e sogenannt e Undergroun d mit relativ kürzlic h emi-
grierten jungen Autore n wie Vlastimil Třešňák , Jan Pelc , Zbyně k Benýšek, Ivan 
Jirou s (Pseud . Magor ) ode r Jarosla v Hutka . 

Ma n mu ß zugeben , daß die tschechisch e Literatu r im Exil einerseit s unzweifelhaf t 
durc h großartige , weltweit beobachtet e Werke repräsentier t wird, andererseit s über 
einen extensiven Korpu s an Autoren , Verlagen, publizistisch aktiven Rezipiente n un d 
engagierte n Lesern verfügt. De m Vergleich mi t der offiziellen literarische n Produk -
tion in der Tschechoslowake i kan n sie ungeachte t der vielfach schwierigeren Existenz -
bedingunge n problemlo s standhalten . Diese r objektiv gesichert e Umstan d ließ in den 
tschechische n Exilkreisen den Mytho s entstehen , alle im Exil veröffentlichte n Büche r 
seien so gut wie das beste unte r ihnen , un d eine derar t gute Lektür e -  die nac h der 
tschechische n literarische n Traditio n imme r gesellschaftlich engagiert sein mu ß -
könn e nu r außerhal b des offiziellen Verlagswesens geboren werden . Da s ist mit 
Sicherhei t ein Trugschluß , dessen Wurzeln im meh r ode r weniger bewußte n nationali -
stisch-gesellschaftspolitische n Wunschdenke n zu suche n sind. Da ß unverfälscht e lite-
rarisch e Talent e irgendwan n auch in dem von Kommuniste n beherrschte n System zur 
Geltun g kommen , beweisen gerade Autore n wie Hrabal , Škvorecký, Kohout , Václav 
Have l u . a., die heut e als Symbolfiguren der im Exil verlegten Literatu r gelten . Eben -
falls einleuchten d un d durc h den gesunde n Menschenverstan d leich t faßbar ist die Tat -
sache , daß es unte r hunderte n von verlegten Titeln -  mögen sie noc h so sorgfältig aus-
gesucht sein -  nich t nu r gute, sonder n auch durchschnittlich e un d sogar schlecht e 
geben muß . Nichtsdestowenige r werden in den einschlägigen Fachpublikatione n nu r 
solche belletristisch e Werke behandelt , die ma n einigermaße n nachweisba r zu den 
Spitzenleistunge n ihre r Gattun g rechne n kann . Dami t wird demjenigen , der dies glau-
ben möchte , auf dem logischen Wege der Generalisatio n eine literarisch e Superioritä t 
suggeriert, die so nu r auf eine n begrenzte n Teil des Ganze n zutrifft . Wenn ma n also 
dem tschechischsprachige n Exilverlagswesen zubilligt, daß es „interessante " un d 
„durchau s lesenswerte " Büche r produziert , von dene n einige auch für die zukünftige n 
Generatione n aussagekräftig bleiben könnten , so wäre dies des vollen Lobe s wert . 

Es gibt kaum ein im Exil verlegtes Buch , das nich t in irgendeine r For m auf die 
Lebensumständ e un d die gegenwärtige politisch e Lage in der Tschechoslowake i be-
zogen wäre. Dami t präsentier t sich diese Literatu r als direkt e Umsetzun g konkrete r 
historische r Erfahrungen , von dene n ma n annimmt , daß sie für alle Mensche n Gültig -
keit besitzen . Ungeachte t der Nationalitä t ist diese ästhetisc h verschlüsselte Botschaf t 
nich t nu r an die Tschechen , sonder n an jeden einzelne n Leser in der Welt adressiert . 
Da s tschechisch e Exilverlagswesen ha t also nich t nu r die Funktion , das Lesebedürfni s 
der im Ausland lebende n Tscheche n zu erfüllen un d einen Gegenpo l zum offiziellen 
Kulturbetrie b in der Heima t zu bilden , sonder n zugleich die Aufgabe, ein Reservoi r 
an übersetzungsfähige n humanistisc h geprägten Titeln zu schaffen, eine Botschaf t von 
alttestamentarische m Ausmaß weiterzugeben . De r schmal e Gra d zwischen der ästhe -
tische n un d der gesellschaftspolitische n Funktion , entlan g dessen sich diese Literatu r 
bewegt, sorgt freilich auch für Mißverständnisse . Erst wenn man berücksichtigt , daß 
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beiden Funktione n dasselbe Gewich t beigemessen wird, kann man die im Exil verlegte 
tschechisch e Belletristi k gerech t beurteilen . 

Gattungsmäßi g fällt die Dominan z der Prosa , insbesonder e des Roman s auf9. Da -
mit schein t die vielfach zitiert e Vorliebe der Tscheche n für kleine literarisch e Forme n 
keine Gültigkei t meh r zu haben , wobei die Erfahrun g zeigt, daß der modern e Leser im 
Westen den Roma n als Lektür e bevorzugt . Di e bisher verlegte Pros a zeichne t sich 
durc h eine beeindruckend e Genrevielfal t aus: gesellschaftskritische r un d historische r 
Roman , klassische Kriminalgeschichten , Spionageroman e un d ander e Abenteuerlite -
ratur , Memoiren , Tagebüche r un d Erinnerungen , biographische r Roman , Humores -
ken un d Satiren , surrealistische r un d naturalistische r Roman , experimentell e Prosa , 
Liebesgeschichten , Scienc e Fiction , Reisebeschreibungen , Feuilleto n un d Essay, Kin -
der- un d Jugendbücher , Legende n un d modern e Märchen , KZ-Literatur , Kriegs-
roman , Dorfprosa , Milieuschilderunge n un d Emigrantenroman , religiös ode r poli-
tisch motiviert e Belletristi k un d vieles mehr . U m genau zu sein, müßt e ma n auch die 
vielen Mischforme n aufzählen , zu dene n tschechisch e Autore n ebenso neigen wie zu 
sprachlich-stilistische n Experimenten . 

Es ist gerade die breitangelegt e Palett e an thematischen , stilistischen , sprachlichen , 
kompositorische n un d formale n Varianten , welche die Attraktivitä t der im Exil publi -
zierte n Büche r ausmacht . Im Hinblic k auf Übersetzunge n ins Deutsche , Englisch e 
ode r Französisch e mu ß leider konstatier t werden , daß nu r ein kleine r Ausschnit t da-
von dem westlichen Leser zugänglich gemach t wird. Es sind dies Autoren , die sich in 
den sechziger bzw. frühe n siebziger Jahre n profiliere n konnten , die heutzutag e jedoch 
aufgrun d der vielen neue n Name n un d Werke kaum noc h als voll repräsentati v gelten 
können . Siche r ist es begrüßenswert , wenn fast jeder neu e Roma n von Hraba l zumin -
dest deutsc h erscheint . Ein e möglich e Herausgab e von Bond y würde aber für den 
deutschsprachige n Rezipiente n die Hrabalsch e Eloquen z aus der Isolatio n der Ein -
maligkeit befreien un d ihm vielleicht ein neue s Verständni s dieses hervorragende n 
Dichter s öffnen . Auch kan n - wie im Falle von Kunder a -  eine aus permanente r Wie-
derholun g geschöpft e handwerklich e Routine , wenn sie mit manifeste n politische n 
Inhalte n un d Hinweise n auf berühmt e literarisch e Vorbilder gepaar t wird, durc h Wis-
senslücke n zwanzig Jahr e lang für den Ruf des „beste n tschechische n Schriftstellers " 
sorgen, währen d etwa die weitaus frischer un d subtiler stilisierte Aussage der in der 
Bundesrepubli k lebende n Autori n Sheila Ochov á im internationale n Maßsta b unter -
geht . Di e etwas abwertend e Beurteilun g ihre s bislang einzigen Buches 1 0 un d vermut -
lich einer der eindrucksvollste n poetische n Schilderunge n der siebziger-Jahre-Pro -
duktio n im Dialog-Katalog als „komödienhaft e Erzählun g über ein Mädche n un d 
einen exzentrische n Greis " ist ein gutes Beispiel für den simplifizierende n Charakte r 
der literarische n Wertungsmaßstäb e auf beiden Seiten der Sprachbarriere . 

Di e bevorzugt e Behandlun g von literarische n „Fürsten " ist natürlic h nicht s Neue s 

9 Auf die formalen Unterschied e des tschechische n Roman s zum sogenannte n klassischen 
Roma n soll hier nich t eingegangen werden . Es sei nur angemerkt , daß dieser Begriff in der 
tschechische n literarische n Traditio n vielfach freier interpretier t wird und mehr der Novelle 
oder der sogenannte n großen Erzählun g gleicht. 

10 O c h o v á , Sheila: Sůl země a blbá ovce, aneb šílený život s dědečkem [Salz der Erde und blö-
des Schaf oder Das Leben mit dem Großvater] . Toront o 1975. 



352 Bohemia Band 29 (1988) 

un d am allerwenigsten etwas spezifisch Tschechisches . Es ist nu r verständlich , daß ein 
internationa l rezipierte r Auto r auch im engeren , nationale n Bereich meh r beachte t 
wird, un d daß im umgekehrte n Sinn e ein ausländische r Verleger viel eher auf einen 
solche n Schriftstelle r aufmerksa m wird, zuma l von ihm ausreichen d Leseprobe n exi-
stieren , un d der erwünscht e Gewin n leichte r kalkulierba r ist. Da ß jeder Ruf in irgend -
einer For m verdien t werden mu ß un d insofern auch seine Berechtigun g hat , soll hier 
nu r der Fairnes s halbe r erwähn t werden . Mi t Abstand von zwei Dezennie n kan n ge-
sagt werden , daß jeder tschechisch e Dichter , der sich am End e der sechziger bzw. am 
Anfang der siebziger Jahr e publizistisch aktiv zeigte un d diese Tätigkei t späte r fort-
setzte , prinzipiel l zu dem anerkann t etablierte n Literatenkrei s gehört . Medienwirk -
sames gesellschaftspolitische s Engagemen t un d die parallel e Berücksichtigun g sowohl 
des ausländische n als auch des tschechische n Literaturmarkte s wirken als zusätzlich e 
Verstärker . Z u dem obengenannte n Kreis gehöre n Kundera , Kohout , Havel , Hrabal , 
Ludvík Vaculík, Škvorecký, Hostovský , Věra Linhartová , Filip , Ivan Klíma , 
Alexandr Kliment , ferner z. B. auch Vilém Hejl , Kriseová, Zden a Salivarová, Kare l 
Peck a un d Jiř í Gruša 1 1 . Diese Dichte r habe n mi t ihre n Werken die Grundlag e zum 
tschechischsprachige n Verlagswesen geschaffen un d seine Qualitätsmaßstäb e geprägt, 
sie werden in alle wichtigen Weltsprache n übersetz t sowie in Fachpublikatione n bzw. 
Rezensione n ausreichen d berücksichtigt 12. 

De r populärst e Auto r ist mi t Sicherhei t der in Frankreic h lebend e Kundera . Seine 
Büche r sind ständi g un d vollständi g in allen wichtigen Sprache n verfügbar, sein 
Roma n „Nesnesiteln á lehkos t bytí" [dt . Ausg. „Di e unerträglich e Leichtigkei t des 
Seins" 1984] wurde sogar in Hollywoo d verfilmt. Diese „Ehre " wurde bisher nu r dem 
in den US A inzwische n verstorbene n Hostovský 1 3 zuteil . Di e Schattenseit e dieser 
Popularitä t ist, daß ma n offenbar die Werke selbst gar nich t zu lesen braucht , um ein 
„eigenes " Urtei l zu haben . Di e Beliebthei t ode r Ablehnun g basieren auf sehr wagen, 
meist emotionale n Kriterien . In den literaturkritische n Kreisen ist Kunder a eher um -
stritten . Di e kritisch e Analyse seiner Roman e von dem in Pra g lebende n oppositionel -
len Literaturkritike r Mila n Jungmann 1 4 führt e zu einer der lebhafteste n Diskussione n 
in der Geschicht e der tschechische n Exilliteratur . 

1 ' Diese Aufzählung stellt keine Ansprüch e auf Vollständigkeit , auch ist die Reihenfolg e mehr 
oder weniger zufällig. Es gilt zu berücksichtigen , daß es sich hier um einen Prozeß , einen Zu-
stand der Bewegung handelt , und daß alle Urteil e ausschließlich in Relatio n zu einem be-
stimmte n Punk t auf der Zeitachs e von zwei Dezennie n gültig sind. 

12 Von den tschechische n Monographie n vgl. z. B. Kosková , Helena : Hledání  ztracen é 
generace [Die Suche nach einer verlorene n Generation] . Toront o 1986. -  Měš í an , Anto-
nín : Česká literatur a 1785-1985 [Tschechisch e Literatu r 1785-1985]. Toront o 1986. -  Diese 
und ander e Arbeiten geben einen detaillierte n analytischenÜberblic k über das Schaffen der 
obengenannte n Autoren . In der westlichen deutschsprachige n Presse erschiene n in den letz-
ten zwei Dezennie n an die fünftausen d Besprechungen . Vgl. Büchertagebuch . Besprechun -
gen aus FAZ, zitiert bei U l r i c h : Tschechisch e Literatur , 357-366, u. a. 

13 H o s t o v s k ý , Egon: Půlnočn í pacien t [De r Mitternachtspatient , dt. Ausg. 1958]. 
14 J u n g m a n n , Milan : Kunderovsk é paradox y [Kundera s Paradoxa] . Svědectví 20 (1986) 

Nr.77 , 135-162. - C h v a t í k , Květoslavu, a.: Ještě o románec h Milan a Kunder y [Noc h zu 
den Romane n M. K.'s] . Svědectví 20 (1986) Nr . 79, 614-619. -  Ders . : Román y Milan a 
Kunder y a krize lidské existence v moderní m světě [Die Roman e M. K.'s und die Existenz-
krisc der moderne n Welt]. Proměn y 22 (1985) Nr . 2, 55-67. 
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Da s populärst e un d meistverkauft e Buch ist Škvoreckýs „Tankov ý prapor" . Ein e 
deutsch e Übersetzun g gibt es bisher nicht , wie Škvorecký im deutschsprachige n Rau m 
trot z guter Rezensione n überhaup t nu r mit jahrzehntelange r Verspätun g rezipier t 
wird. De r Roma n ist eine großartige , vergnügt ausgelassene Satire auf die tschechoslo -
wakische Volksarmee , sozusagen eine r neue r „Schwejk" . Im Gegensat z zu Hašek s 
Roma n komme n hier jedoch höherwertig e literarisch e Technike n zur Geltung . Škvo-
recký ha t ein feines Gespü r für gesprochen e Red e un d hintergründig e Situations -
komik , seine Büche r im Origina l zu lesen, ist ein wahres Vergnügen . Er ist der meist -
gelesene zeitgenössisch e tschechisch e Dichte r un d durc h die zusätzlich e literaturwis -
senschaftlich e un d verlegerische Tätigkei t auch die Zentralfigu r der tschechische n 
Exilliteratu r par excellence . Di e fast zweihunder t bei 68th Publishers verlegten Tite l 
könne n für die geltende n Auswahl- un d Qualitätskriterie n der Exilverlags arbei t als 
stellvertreten d angenomme n werden . 

Di e zwei zahlenmäßi g umfangreichste n thematische n Kreise betreffen das Leben 
der Tscheche n dahei m un d im Exil. Praktisc h alle Werke der Exilliteratu r gehen in 
irgendeine r For m un d in verschiedene m Umfan g auf eines bzw. beide dieser Theme n 
ein. Psychologisc h gesehen , ist die Auseinandersetzun g mi t der unmittelbare n Um -
welt auch durchau s verständlich . Vom neutrale n Standpunk t eines ausländische n 
Lesers kan n diese Themati k sekundä r von Interess e sein. Literarisc h maßgeben d ist 
ohnehi n nu r die ästhetisch e Verschlüsselun g der Botschaft . Fü r die Lesemotivatio n 
sind jedoch die fast imme r implementierte n satirische n Elemente , der intim e Einblic k 
in die „tschechische n Verhältnisse " un d die Reflexion des eigenen Lande s durc h 
fremde , „unvoreingenommene " Augen nich t ganz ohn e Bedeutung . 

Würde n die Autore n versuchen , ein objektives Bild der Lebensumständ e zu zeich -
nen , so wäre eine höchs t langweilige un d politisc h überladen e Literatu r das Resultat . 
Die s aber ist kaum je der Fall , sonder n es wird eine analo g subjektive Darstellun g 
unte r Ausschluß des auktoriale n Erzähler s bevorzugt . Ein extrem realitätsnahe s Bei-
spiel ist der Tagebuch-Roma n „Česk ý snář " [dt . Ausg. „Tagträume" ] von Vaculík, 
eines von den meh r literarisc h orientierte n sind etwa Klima s satirisch e Erzählunge n 
mi t dem Tite l „M á veselá jitra" [dt . Ausg. „Mein e fröhliche n Morgen"] . In beiden Fäl -
len steh t ein in Ungnad e gefallener Schriftstelle r (sprich der Autor ) im Mittelpunk t der 
Handlung . Daz u sei noc h angemerkt , daß in der tschechische n Exilliteratu r die Perso n 
des Schriftsteller s als Moti v sehr häufig vorkommt 1 5 . Derartig e Werke stamme n fast 
ausschließlic h aus den Kreisen der etablierte n Literaten . Obwoh l sie ihre m Wesen 
nac h von der Memoirenliteratu r weit entfern t sind un d die konkret e Perso n nu r als 
Brennpunk t der dargestellte n Ereignisse fungiert , tragen sie doc h den Stempe l einer 
bekannte n Persönlichkeit . 
15 Vgl. aus den sechziger Jahre n z. B. Vacul ík , Ludvík: Sekyra [Die Axt]; K o h o u t , Pavel: 

Z deníku kontrarevolucionář e [Aus dem Tagebuch eines Konterrevolutionärs] ; Škvo-
recký , Josef: Lvíče [Junge Löwin, dt. Taschenbuch-Ausg . 1987: „Di e Moldau"] ; 
H o s t o v s k ý , Egon: Všeobecné spiknut í [dt. Ausg. 1964: „Da s Komplott" , tsch. erst 
1973]; aus den siebziger Jahre n z. B. Škvorecký , Josef: Příběh inženýr a lidských duší 
[Die Erzählun g des Ingenieur s der menschliche n Seelen] ; K u n d e r a , Milan : Zivot je jinde 
[Das Leben ist anderswo] ; He j l , Vilém: Zásada sporu [Das Streitprinzip] ; H r a b a l , 
Bohumil : Něžn ý barbar [„De r sanfte Barbar", dt. Ausg. erst 1987]; aus den achtziger Jahre n 
z.B. K o h o u t , Pavel: Kde je zakopán pes [dt. Ausg. „Wo der Hun d begraben liegt"]. 
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Aber auch in weniger anspruchvolle n Genres , in Detektivgeschichten , Emigranten -
romanen , Reisebeschreibunge n ode r in der äußers t seltene n Scienc e Fictio n findet sich 
imme r ein Heimatbezug . Stet s ist der Hel d ein „kleine r Mann " aus Böhme n bzw. 
Mähren , der sich entwede r mi t widrigen Umstände n dahei m herumärger n mu ß ode r 
vom Schicksa l in die „ungastliche " Fern e verschlagen wurde . I m ersten Fall e ha t er 
gemäß der Autorenintentio n rech t gute Aussichten , ein Opfer kafkaesk angehauchte r 
politische r Verfolgung zu werden . Im zweiten Fal l entfalte t er in der Freihei t das per -
sönlich e Alterego 1 6. Seine Ansichte n wollen gar nich t fair, tiefsinni g un d vorurteilsfre i 
sein. Er ist meist egozentrisch , mit einem leisen Hauc h des Zynismu s un d der Selbst-
ironie , klagt, wo ihm Unrech t geschieh t un d kümmer t sich nich t zu sehr um den Rest . 
Nac h den langen Jahre n des opportunistische n Ja-Sagen s tu t ihm stramme r Konserva -
tismu s wohl , Liberale , Link e un d Schwarz e ma g er nich t besonders . Häufi g ist er ein 
Schlitzohr , imme r cleverer als die anderen , dene n es zu seinem Mißfalle n irgendwie 
besser zu gehen scheint , bis zum bittere n Ende . D a Hašek s berühmte r Roma n zum 
tschechische n nationale n Gedankengu t gehört , mag in fast jedem dieser Exilroman -
helde n auch ein kleine r Schwejk stecken . Zumindes t aber ist er sehr menschlich , vital, 
nich t konstruiert 1 7, der Leser kan n un d soll sich seiner eigenen Vorurteil e un d Fehle r 
bewußt werden . In gewissem Sinn e handel t es sich also um eine nationa l relevant e 
Selbstkritik . Solch e un d ähnlich e Gestalte n sind häufig zu finden , beispielsweise in 
Škvorecký: „Z e života české společnosti " [Aus dem tschechische n Gesellschaftsleben] , 
Jarosla v Vejvoda: „Zelen é víno" [Grüne r Wein] , OtaUlč : „Špatn ě časovan ý běženec " 
[De r unzeitgemäß e Flüchtling] , Stanisla v Moc : „Údol í nočníc h papoušků " [Da s Tal 
der Nachtpapageien] , Jan Beneš : „Zeleno u nahoru . Kiss me I am Bohemian " [Bei grün 
geht' s aufwärts] . 

Interessanterweis e trifft dieses Bild überwiegen d auf die Männe r zu, Fraue n werden 
positive Eigenschafte n viel öfters zugedacht . Sie sind stärker dem Schicksa l ausgelie-
fert, fester im Leide n un d in der Hoffnung , fähiger zur selbstlosen Liebe . Nich t sie 
agieren , sonder n sind die Ruhepol e des Geschehens . Auch in der negativsten Form , 
als Polizeispitze l in fremde n Betten , ähnel n sie meh r Opfer n der Umständ e den n 
wirklich Schuldigen . Positive Frauengestalte n sind ohnehi n seit dem 19. Jahrhunder t 
ein fester Bestandtei l der tschechische n literarische n Tradition . Di e Zahl , der weib-
lichen Autore n ist auch in der Exilliteratu r vergleichsweise hoch . Ein typische s Bei-
spiel wären etwa die Roman e „Nebe , peklo , ráj" [Da s Himmelreich ] un d „Honzlová " 
[Honzlova ] von Salivarová ode r „Dení k Leošky Kuthheilové " [Da s Tagebuc h der 
L. K.] von der jungen Autori n Blanka Kubešová . Ein e repräsentativ e Übersich t der 
rezente n tschechischsprachige n Frauenpros a liefert die 1985 bei 68th Publishers ver-
legte Anthologi e „Dob a páření " [Di e Brunstzeit] . 

Auch wenn ma n von Liebesgeschichte n als solche n absieht , ist die Exilliteratu r über -
aus reich an erotische n Elementen . De r Tren d ist zuletz t seit den sechziger Jahre n zu 
beobachte n (Klíma , Kliment , Škvorecký, Hrabal) , als ma n im Rahme n der kulturelle n 

16 Es ist ein beliebter Kunstgriff z. B. von Škvorecký oder Kundera , die Charakterwandlun g 
vor den Augen des Lesers zu vollziehen . 

17 Vielleicht mit Ausnahm e Kundera s Romanfiguren , die versteinerte , unbewegliche , als Men -
schen agierende Ideenbaustein e sind. 
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Liberalisierun g die den totalitäre n Regime n allgemein eigene Prüderi e abzuschüttel n 
begann , er wurde in den liberalen Bedingunge n der Emigratio n konsequen t fort-
gesetzt. Di e männliche n Trieb e sind literarisc h einfach nich t zu bremsen , so daß die an 
ander e Verhältniss e gewöhnte n Leser oft über die Freizügigkei t der Schilderunge n 
bzw. die Raffinesse sinnliche r Appelle entsetz t sind, zuma l es sich in der Regel nich t 
um einen normale n Liebesakt , sonder n um versachlicht e ode r pervertiert e Sexual-
begegnunge n aller Art handelt . Besonder s auffallend ist in der Hinsich t Kundera , der 
dieses Mitte l in ad infinitu m wiederkehrende n Variante n bewußt kalkulieren d ein-
setzt . Eine n weit über das Sexuelle hinausgehende n Umbruc h moralische r Werte 
unte r der zeitgenössische n tschechische n Jugen d signalisiert die Pros a des sogenann -
ten Undergrounds , so z. B. Pelc : „A bud e hůř " [Es komm t noc h schlimmer] . Ähnlic h 
einzustufe n ist der Emigrantenroma n „Stripteas e Chicago " von Jan Novák , dessen 
Veröffentlichun g unte r den tschechische n Auswanderer n in Australien eine Welle der 
Empörun g auslöste . Viel weiter gehen die naturalistische n Schilderunge n pathologi -
scher Quälsuch t un d Perversitä t in dem Roma n „Mrchopěvci " [Di e Leichnamsänger ] 
von | an Křesadl o ode r noc h viel stärker in „Maso " [Da s Fleisch ] von Marti n Harníček , 
der als ehemalige r Krankenpflege r an starke Eindrück e vermutlic h gewöhn t ist un d 
dasselbe auch beim Leser voraussetzt . Derartig e Sachverhalt e sind jedoch nich t ein 
Selbstzweck, sonder n imme r mit anderer , meist sozialkritische r ode r politische r 
Themati k verbunde n un d literarisc h anspruchsvol l gestaltet . Di e Verschlüsselun g 
kann wie im Falle des surrealistische n Roman s „Dr . Kokeš , mist r panny " [dt . Ausg. 
„Dr . Kokes"] von Gruš a bis zur graduelle n Unlesbarkei t gehen . De n künstlerische n 
Anspruc h dieser Pros a formuliert e Křesadl o im Vorwort zu seinem Werk 1 8 folgender -
maßen : „Diese s Buch kan n in Teilen für abstoßen d gehalte n werden . Da s bringt einer -
seits der Zeitgeis t mit sich, andererseit s hoffe ich , daß die Abstößigkeit kein Selbst-
zweck ist. Ic h hoffe auch , daß sie durc h andere , positivere Faktore n kompensier t 
wird. Ein derartige s Mischmasc h ist übrigen s für das Leben auf diesem Planete n cha -
rakteristisch , un d hier wird versucht , dieses Leben wenigstens bis zu einem gewissen 
Gra d in der ihm eigenen Komplexitä t zu reflektieren. " 

Viel Rau m wird in der tschechischsprachige n Exilliteratu r den sogenannte n niede -
ren literarische n Forme n eingeräumt . Di e Qualitä t kan n freilich völlig unterschiedlic h 
sein. So zeugen z .B . die Detektivgeschichte n von Škvorecký von der intensive n litera -
tu r wissenschaftliche n Auseinandersetzun g mit diesem Genre 1 9 . Škvorecký führ t da-
mit die in der Tschechoslowake i der sechziger Jahr e aufkommend e Tendenz , qualita -
tiv gehoben e Kriminalliteratu r zu schreiben , zur formale n Vollendung . Typisch ist 
auch hier die Verquickun g mi t ideologische n Inhalten , un d in vielen Fälle n wird die 
kriminalistisch e Verwicklung zum bloßen Ideenträger . Überhaup t sind viele der aner -
kann t guten Literate n auf diesem Gebie t mi t bemerkenswerte n Sujets hervorgetreten , 
man möcht e nu r an Vaculiks „Morčata " [dt . Ausg. „Di e Meerschweinchen" ] ode r 
Klima s Dram a „Zámek " [dt . Ausg. „Ei n Schloß" ] denken . Andererseit s gibt es einige 
Autoren , die sich ausschließlic h der spannende n Unterhaltungsliteratu r widmen , 
ohn e höher e ästhetisch e Ziele anzustreben . An dieser Stelle wären Mink a Rybáková , 

18 K ř e s a d l o , Jan: Mrchopěvc i [Die Leichnamsänger] . Toront o 1984. 
19 Der Anglist Škvorecký unterrichte t Literatu r in Toronto . 
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Moc , Ulč , Vladimír Škutina , Helen a Novákov á u. a. zu nennen . In manche n Fälle n 
handel t es sich dabei um Beschreibunge n eines exotische n Milieus , so etwa bei Rybá-
ková, Ul č ode r Moc , ode r es wird im Gegentei l gerade die Heima t in Verbindun g mi t 
politische n Inhalte n evoziert , z. B. bei Novákov á ode r K.J . Krušina . Da s trifft nich t 
nu r auf Kriminalgeschichte n zu. Aus dem Bereich des Agentenroman s könnt e ma n 
beispielsweise A. Lidin (Pseud . Tomá š Řezáč ) erwähnen , der dem Kulturschoc k der 
Emigratio n nich t standhalte n konnte , in die Heima t zurückkehrt e un d inzwische n als 
propagandistische r Schreibe r für das dortig e Regim e täti g ist. Ul č un d Jiř í Svoboda 
habe n sich auf originelle Reisebeschreibunge n spezialisiert , Scienc e Fictio n mit star-
ken gesellschaftspolitische n Untertöne n schreibe n nebe n der bereit s erwähnte n 
Rybáková auch Křesadl o un d H . J . Friedrich . 

Ein e spezielle Untergrupp e bildet die Memoirenliteratur , die im Exil überau s zahl -
reich verlegt wird. Sie ha t nu r selten einen nennenswerte n künstlerische n Wert , aber 
sie verkauft sich in der Regel sehr gut, wenn es sich um bekannt e Persone n wie die 
Tennisspiele r Martin a Navrátilov á ode r Ivan Lend l ode r die unte r den Tscheche n 
populäre n Schauspieler , so etwa Adina Mandlová , Lída Baarová , Jára Kohout , Vos-
kovec & Werich , handelt . Hierhe r gehöre n so heterogen e Werke wie die Erinnerun -
gen des Nobelpreisträger s Jarosla v Seifert un d das erotisch e Tagebuc h des bekannte n 
romantische n Dichter s Kare l Hyne k Mách a auf der einen Seite ode r andererseit s ver-
schieden e pseudoliterarisch e Verteidigungsschrifte n wie z. B. von Eduar d Táborský , 
dem Londone r Sekretä r von Eduar d Beneš , Ladislav Feierabend , einem prominente n 
Vertrete r der Agrarpartei , sowie einer ganzen Reih e von gescheiterte n tschechoslowa -
kischen Politiker n allerlei Couleur s einschließlic h der Kommunisten , wie im Fall e von 
Zdeně k Mlynář . Nebe n der Funktio n als Klatschspalt e der politisc h orientierte n Exil-
kreise erfüllen die letztgenannte n Werke das unte r den Tscheche n anscheinen d stark 
ausgeprägte Bedürfni s nac h Rationalisierun g politische r Niederlagen , wobei die Zer -
schlagun g der k. u . k. Monarchi e un d die Vertreibun g der Sudetendeutsche n im Prin -
zip tabuisiert e Theme n sind. Fü r die Memoirenliteratu r qualifiziere n sich also in erster 
Reih e Sportle r sowie kulturel l un d politisc h relevant e Persönlichkeiten . Büche r dieser 
Art nehme n vermutlic h in der Zukunf t noc h zu, Sie sind, dem Autorenkrei s un d den 
dor t reflektierte n Gedankengänge n nac h zu urteilen , ausschließlic h für den tschechi -
schen Leser bestimmt . Weniger Informationen , dafür um so meh r Unterhaltun g bie-
ten Erinnerungswerk e diverser Agenten , wie die von Josef Frolík , Ot a Rambousek , 
Františe k Moravec , Ladislav Bittman . 

Meh r allgemeine s Interess e dürft e Schilderunge n der rassisch un d politisc h moti -
vierten Verfolgung zukommen , vor allem wegen dem hohe n ethische n Anspruch , der 
hier im Sinn e eines Memento s postulier t wird. Da s Genr e behandel t sowohl die 
Judenverfolgun g der Nationalsozialiste n als auch die kommunistische n Exzesse gegen 
politisc h Andersdenkende . Im Prinzi p handel t es sich um zwei thematisch e Kreise , 
doc h gibt es eine ganze Reih e stilistischer un d inhaltliche r Gemeinsamkeiten , zuma l 
antisemitisch e Verfolgung auch im Rahme n verschiedene r Propagandakampagne n des 
Ostblock s gegen den Staat Israe l zu verzeichne n ist. De r mährisch e Dramatike r Mila n 
Uhd e reflektier t dieses Them a in dem Schauspie l „Velice tich é ave" [Ein sehr stilles 
Ave]. 

In der tschechische n offiziellen Literatu r der Nachkriegszei t etabliert e sich die 
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KZ-Literatu r verhältnismäßi g früh mi t der ideologische n Absicht, das Hitler-Regim e 
zu diskreditieren , gewann allerdings eine zusätzlich e Bedeutun g als Menschenrechts -
forum zu eine r Zeit , als solche Problemati k in andere m Zusammenhan g nich t erläuter t 
werden konnte . In der Exilliteratu r ist eine gewisse thematisch e Differenzierun g bzw. 
Verfeinerun g zu beobachten . So sprich t Arnošt Lustig in seinem Roma n „Z deník u 
sedmnáctilet é Perl y Seh. " [Aus dem Tagebuc h der 17jährigen Perl e Seh. ] das Proble m 
der KZ-Prostitutio n an , ein Thema , das in der offiziellen Literatu r wegen der hier 
immanente n Ambivalenz von Gu t un d Böse vermutlic h nich t reflektier t werden 
könnte . Di e Novell e „Píse ň o lítosti " [Da s Klagelied] von Fisch l schilder t in ergreifen-
der Weise die Frömmigkei t einer kleinen jüdische n Gemeind e un d erzielt eine tiefe 
Wirkun g durc h den schlichte n Hinwei s auf ihre Auslöschung . Da s Buch gehör t mit 
Sicherhei t zum Besten , was die tschechischsprachig e Exilliteratu r anzubiete n hat . Da -
nebe n gibt es einige autobiographisch e Aufzeichnunge n mi t überwiegen d dokumen -
tarische r Absicht, so z. B. Ma x Mannheimer s Erinnerunge n an Terezín , Dacha u usw. 
Verständlicherweis e sind die hier führende n Autore n (Fischl , Lustig, Ladislav Gros -
ma n u.a. ) meist jüdische r Abstammung . Wegen der Brisanz dieses Thema s wäre aller-
dings auch ein stärkere s Engagemen t nichtjüdische r Dichte r denkbar , beispielsweise 
in der Schuldfrag e der tschechische n Bevölkerung . Ein e solche nationa l unangenehm e 
Auseinandersetzun g findet in vertiefter For m nich t statt , obwoh l antisemitisch e Ge -
sinnun g aus Überzeugung , Opportunismu s ode r Konkurrenzdenke n in der damali -
gen tschechoslowakische n Gesellschaf t als wahrscheinlic h angenomme n werden muß . 
Auf der andere n Seite sind imme r gewisse interessant e Ansätze zur Behandlun g der in 
der Tschechoslowake i gegenwärtig imme r aktuelle r werdende n Zigeunerfrag e z. B. 
bei Hraba l ode r Křesadl o zu beobachten . 

Di e physische Verfolgung der stalinistische n un d spätere n Kommunismusphas e bil-
det eine zahlreich e Untergrupp e mi t ziemlic h unterschiedliche r Verteilun g der litera -
rischen un d außerliterarische n Autorenintentionen . Diese deutlic h autobiographisc h 
geprägte Themati k etabliert e sich am End e der Dubcek-Ära , konnt e sich aber in der 
Tschechoslowake i aus politische n Gründe n nich t entfalten . Zu m Teil handel t es sich 
um meh r dokumentarisch e Beschreibunge n der Internierungseinrichtunge n un d ihre r 
Auswirkungen auf das Individuu m un d die Gesellschaft , so z. B. bei Dagma r Šim-
ková, J. V. Staněk , Kare l Goliath-Gorovský , Rudol f Battěk . Andererseit s wirken hier 
auch humoristisch-satirisch e Elemente , z. B. in „Čern í baroni " [Di e schwarze n 
Barone ] von Kafalin (Pseud. , versch. Autoren , u. a. Josef Němeček) . Da s Erlebt e ist 
es gewiß wert, weitergegeben zu werden , aber der geringe persönlich e Abstand der 
Betroffene n zum Them a mach t es ihne n oft schwer, die notwendig e ästhetisch e Ver-
fremdung , die ein Buch zum literarische n Werk macht , zu vollziehen . Die s ist immer -
hin Peck a in „Moták y nezvěstnému " [Kassiber an einen Verschollenen , dt . Ausg. 
„Dickich t der Angst" 1969] gut gelungen , doc h es bedar f vermutlic h noc h eines größe-
ren Zeitabstandes , um das Them a literarisc h zur Vollendun g zu führen . 

Humo r un d Satire gehöre n überhaup t zum wesentliche n Merkma l tschechische r 
Literatur , besonder s wenn gesellschaftskritisch e Inhalt e vorliegen. Vor allem das 
„normalisierte " Regim e dahei m wird als schizophre n empfunde n un d kan n vermut -
lich nu r auf Umwege n adäqua t geschilder t werden . Typisch ist dafür Hejls Kriminal -
satire „Sebran é zločin y Vladimíra Hudce " [dt . Ausg. „Di e gesammelte n Verbreche n 
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des Vladimir Hudec"] . Hinte r der humoristische n Fassad e könne n die interne n gesell-
schaftspolitische n Mechanisme n viel einfache r un d wirksamer dargestell t werden , 
vielfach nu r mi t den Mittel n des schwarze n Humors . Es ist keineswegs nu r ein bloße r 
formale r Kunstgriff , sonder n vielmeh r eine typisch tschechisch e Art, die Welt in ihre n 
Widersprüche n dor t zu begreifen, wo die rein verstandesmäßig e Verarbeitun g der 
Wirklichkei t nich t meh r ausreicht . Dahe r ist der kritisch-ironisch e Abstand , die Satire 
un d das ausgeprägte Gefüh l für Doppelsinnigkeite n traditionel l fast allen qualitati v 
nennenswerte n Bücher n des Exils eigen 20. Di e Methode n könne n freilich völlig ver-
schiede n sein. Nebe n der normale n Überhöhun g des Inhaltliche n gibt es auch die 
Möglichkeit , mit sprachliche n ode r kompositorische n Mittel n zu arbeiten . Ein Mei -
ster auf diesem Gebie t ist Škvorecký, der mühelo s verschieden e Slangebene n gegen-
einande r ausspielt un d sie mi t „fliegende n Genrewechseln " zu kombiniere n versteht . 

Es gibt auch humoristisch e Pros a ohn e gesellschaftspolitisch e Konnotationen . Ein 
„klassisches" Beispiel ist der 1943 geschrieben e Roma n „Saturnin " [dt . Augs. „Satur -
nin" ] von Zdeně k Jirotka , der vermutlic h auch in der Tschechoslowake i erscheine n 
darf. Büche r dieser Art un d vor allem dieser literarische n Qualitä t sind allerding s sehr 
selten . Sogar die an sich anspruchslose n Texte , so etwa von Škutina , komme n ohn e 
den doppelte n Bezug nich t aus, un d natürlic h gilt dies erst rech t für die verschiedene n 
Anekdotensammlungen . Di e politisch e Eben e kan n nac h den gültigen Gesetze n der 
tschechische n Exilliteratu r beliebig durc h heimat - ode r exilbezogene Milieukriti k er-
setzt werden , z. B. aus der Perspektiv e eines Haustiere s wie bei Emm a Jarošová bzw. 
Pavel Javor . Heite r im eigentliche n Sinn e des Worte s ist der tschechisch e Humo r aber 
nicht . De r bitter e Beigeschmac k an Selbstironi e un d Klage, der sehr wohl jüdische 
Wurzeln habe n mag, ist überal l spürbar . Da s Motto : „Humo r ist, wenn man trotzde m 
lacht!" 

Antoní n Měšían , der eine Vorliebe für unkonventionell e Problemstellunge n hat , 
untersucht e die Frage , welche Genre s in der tschechische n Literatu r gegenwärtig ver-
nachläßig t werden 2 1 , un d nenn t diesbezüglich nebe n Drama , Essayistik un d Litera -
turkriti k vor allem den historische n Roma n als populäre s Mitte l zur Erhaltun g des 
nationale n Geschichtsbewußtseins . Da s zielt direk t auf die Belletristik , den n gerade 
die modern e Geschicht e wird in Sachpublikatione n un d in der Memoirenliteratu r aus-
giebig behandelt , wenngleic h ihre Qualitä t nich t imme r die beste ist. Ivan Pfaff nenn t 
18 tschechischsprachig e Monographie n in den letzte n 19 Jahre n allein in den Verlagen 
68th Publishers un d Lndex 22. Fraglic h ist die relative Zeitbestimmun g des Begriffs 
„historisch " im literarische n Sinne . Měšta n mein t in diesem Zusammenhan g noc h die 
vierziger Jahr e dieses Jahrhundert s un d stellt fest, daß beide Weltkriege von der tsche -
chische n Seite aus wenig reflektier t werden . Davo n abgesehen , das Augenmer k wird 

20 Dies gilt jedoch nich t für die Poesie, die als „ernsthafte " Gattun g aufgefaßt wird und in wei-
ten Bereiche n völlig gekünstelt und humorlo s wirkt. 

21 Měšta n , Antonín : K některým problémů m české literatur y po roce 1968 [Zu einigen Pro -
blemen der tschechische n Literatu r nach 1968]. Referat der Litcraturtagun g Franke n 1987. 

22 Pfaff, Ivan: Poznámk y k historick é produkc i exilových nakladatelstv í a časopisu [Anmer-
kungen zur historische n Produktio n der F.xilverlage und Zeitschriften] . Referat der Litera-
turtagun g Franke n 1987. 
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ohnehi n meist auf die Gegenwar t gerichtet . Di e wenigen „historischen " Roman e müs -
sen dementsprechen d als Transpositione n der aktuelle n Problem e in die Vergangen-
heit gedeute t werden . Ein typische s Beispiel sind die historische n Roman e von Hejl , 
„E x offo" un d „Zásad a sporu " [Da s Streitprinzip] . Im erstere n stellt der Auto r den 
Gegenwartsbezu g zu der im 19. Jahrhunder t spielende n Handlun g durc h eine dop -
pelte Erzähleben e selbst her . De r zweite, im 17. Jahrhunder t angesiedelt e Roma n be-
handel t das aktuell e Proble m der Schriftstellerverantwortun g unte r politische n Zwän -
gen. Auch der Roma n „Štěpení " [Di e Spaltung ] gehör t in diese Kategori e un d entfalte t 
sich in zwei Erzählsequenzen , die eine aus dem 17. Jahrhundert , die ander e aus den 
fünfziger un d sechziger Jahre n dieses Jahrhunderts . Filip s „Valdštejn a Lukrécie " [dt . 
Ausg. „Wallenstei n un d Lucretia" ] ist diesbezüglich eine Ausnahme . De r Protagonis t 
ist aber für das tschechischlesend e Publiku m eine keineswegs politisc h neutral e Figur . 
Di e in der Bundesrepubli k bekannte n Roman e Jiří Šotola s werden offensichtlic h nich t 
meh r zur Exilliteratu r gezählt . Als Grun d für die relativ geringe Produktivitä t vor 
allem der jüngeren Autore n bezüglich des historische n Genre s werden oft Schwierig-
keiten bei der Materialbeschaffun g genannt . Auch fällt im Exil die Notwendigkei t 
weg, die für kommunistisch e Kulturpolitike r schwer akzeptable n Gedanke n auf 
diese Weise zu tarnen . Schließlic h könnt e ma n darübe r spekulieren , ob dieses Genr e 
nich t generel l imme r meh r an Bedeutun g verliert . Auffallend ist aber der Gegenwarts -
bezug, der Tren d zum Psychologisieren , die moralisch e Gewichtun g un d die Konzen -
tratio n auf spezifisch tschechisch e Themen . Da s gilt zugleich für die biographisch e 
Pros a mit historische m Bezug, z . B . den Dvořák-Roma n „Scherz o capriccioso " von 
Škvorecký. 

Ein aussagekräftiger Hinwei s auf die literarisch e Differenzierthei t ist ohn e Zweifel 
das Vorhandensei n der Kinder - un d Jugendliteratur . Gut e tschechisch e Autore n des 
19. un d 20. Jahrhundert s habe n traditionel l auch den heranwachsende n Leser im Sinn 
behalte n un d diesem Genr e zur internationale n Anerkennun g verholfen . Da s Wesen 
des Exils begünstigt jedoch das Genr e nicht . Vor allem Kinde r finden sehr schnel l den 
Zugan g zur neue n Sprach e un d Kultur . Ein e gewisse Chanc e sollte immerhi n die 
Jugendliteratu r haben , vor allem wenn wie im Fall e des inzwische n verstorbene n Jan 
Procházk a der Absatz in Übersetzun g gesichert ist. Di e Wahrhei t ist, daß auch die gut 
sortiert e Dw/og-Buchhandlun g Procházka s Werke nu r in Deutsc h anbietet . Dasselbe 
giltz. B. für Seiferts Kindergedichte , dt . Ausg. „Da s Lied vom Apfelbaum". Von dem 
im deutschsprachige n Rau m als Märchenbuchauto r bekannte n Jan Vladislav liegt an 
Exilpublikatione n nu r Erwachsenenliteratu r vor, obwoh l das Interess e an Märche n in 
tschechische r Sprach e vorhande n ist. Eine r der Gründ e für das Erscheine n von zwei 
Mädchenromane n der Autori n Kubešová in einem Exilverlag könnt e darin liegen, daß 
hier im Gegensat z zu Procházk a der politisch e Bezug direk t evoziert wird. Auf der an-
deren Seite schrieb Kohou t zwei Bücher , die ihre m Wesen nac h zur anspruchsvolle n 
Jugendliteratu r gezählt werden könne n un d im wesentliche n ohn e politisch e Implika -
tione n auskommen , „Jolan a a kouzelník " [dt . Ausg. „Jolan a un d der Zauberer" ] sowie 
„Nápad y svaté Kláry" [„Di e Einfälle der hl . Klara" , dt . Ausg. u . Verfilmun g 1985]. Es 
gilt dennoc h wie im Falle der Erwachsenenliteratu r der Grundsatz , daß die in der Hei -
ma t verfügbaren Werke prinzipiel l nich t verbreite t werden . Werke der Kinder - un d 
Jugendliteratu r unterliege n dor t aber mangel s politische r Brisanz viel weniger irgend -
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welchen Restriktionen . Dadurc h mach t die im Exil verlegte Jugendlektür e einen viel 
ärmere n Eindruck , als es dem Gesamtbil d entspricht . Offizielle Publikationshemm -
nisse in der Tschechoslowake i gelten z. B. für die Pfadfinderliteratu r un d die religiös 
motivierte , didaktisch e Kinder - un d Jugendliteratur . Erwähnenswer t ist etwa die an-
regend e un d vor der kommunistische n Vereinnahm e der Jugendbewegun g ungeheue r 
populär e Geschicht e über die Pfadfindergrupp e „Flink e Pfeile" von Jarosla v Folgar . 
Di e sechs Bänd e publiziert e der sonst auf Poesi e spezialisiert e PmD-V erlag. Tschechi -
sche Kinder - un d Jugendliteratu r christliche r Orientierun g nennenswerte r belletristi -
scher Qualitä t gibt es dagegen praktisc h nicht . 

Neu e Drame n werden selten publiziert . Bis auf Ausnahme n sind seit zwei Dezen -
nien keine neue n Talent e aufgetaucht , was angesicht s fehlende r eigener Bühne n ver-
ständlic h ist. Ein e meh r exotische , aber vor allem sprachunabhängig e Ausnahm e ist 
das von Mjlan Sládek in Köln gegründet e Pantomimentheate r Kefka.  In Buchfor m 
sind einige Lustspiele , Satire n un d Groteske n erschienen , so etwa von Škvorecký 
„Bů h do domu " [Got t ins Haus] , welche zwar durc h die meisterhaft e Verbindun g 
aller mögliche n aktuelle n Slangs des Tschechische n einmalig , aber praktisc h leider un -
übersetzba r ist un d somit auf die tschechischsprachige n Kreise beschränk t bleibt . An 
dieser Stelle wären noc h Uhde , Pavel Landovský , Jiř í Hochman , Jarosla v Gilla r un d 
Škutin a zu nennen . Forma l interessan t ist sicher das als Roman-Schauspie l bezeich -
net e Werk „Jose f Švejk & Josef K., dva osaměl í chodc i na Karlově mostě " [dt . Ausg. 
„Jose f Schwejk un d Josef K. Zwei einsam e Passante n auf der Karlsbrücke" ] von Gilla r 
un d Škutina . De r Schweize r Verlag Bobart s gibt die Werke der beiden Autore n 
deutsc h heraus . Es fällt auf, daß zunehmen d Schauspiele r un d Filmregisseur e als Büh -
nenautore n auftreten . 

End e der sechziger un d in den siebziger Jahre n diente n deutschsprachig e ode r fran-
zösische Schauspielhäuse r auf dem Übersetzungsweg e den Tscheche n als Theater -
medium . Dies e Bereitschaf t ha t jedoch in den achzige r Jahre n durc h das Ausbleiben 
neue r Impuls e deutlic h abgenommen . Es ist bezeichnend , daß profiliert e tschechisch e 
Dramatike r (Kohout , Havel , Klim a u. a.) in der Regel auch Pros a schreiben . De r Frei -
burger Slavist Měšta n geht vermutlic h richtig  in der Annahme , daß eine Erneuerungs -
bewegung auf diesem Gebie t in der Tschechoslowake i ihre n Anfang habe n müßte , 
häl t jedoch das Repertoi r der großen Bühne n für undiskutabe l un d die positiven 
Ansätze der Kleinbühne n für zu spezifisch un d vorläufig nich t exportierbar . Im 
übrigen weist er darau f hin , daß das tschechisch e Dram a in seiner Geschicht e selten 
außergewöhnlich e Leistunge n erbrach t hat 2 3 . De n unbefriedigende n Zustan d der offi-
ziellen Theaterproduktio n in der Tschechoslowake i konstatier t auch Rober t B. Pyn -
sent 2 4 . 

Di e wichtigste un d bekanntest e Gestal t des inoffiziellen tschechische n Drama s ist 
Havel . Nac h wie vor ist er sehr produktiv , die Theme n für seine Bühnenstück e liefern 

2 3 Vgl. Anm. 21. Zur Problemati k der kleinen Bühne n in der Tschechoslowake i in belletristi-
scher Aufarbeitun g vgl. die Novelle „Představení " [Die Aufführung] von Lubomí r M a r t í -
nek . 

2 4 P y n s e n t , Rober t B: Social Criticism in Czech Literatuř e of 1970s and 1980s Czechoslova -
kia. Bohemi a 27 (1986) 36. 
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ihm die tschechoslowakische n Polizeiorgan e frei Haus . Manch e Dialog e mache n den 
Eindruck , als ob sie sich wörtlich so abgespielt hätten . Durc h die satirische n Gedicht e 
Kare l Havlíček-Borovský s ha t diese Themati k auch einen traditionelle n Bezug 2 5. Di e 
letzte n Drame n Havels , „Larg o desolato " [dt . Ausg. 1985] un d „Pokoušení " [„Di e 
Versuchung" , dt . Ausg. 1986], sind wie üblich bei Rowohlt erschienen . Darübe r 
hinau s fällt aber Havel s zunehmend e Vorliebe für das Essay un d das Feuilleto n auf, 
die er mit dem Prosaiste n Vaculík teilt . Thematisc h mu ß Have l primä r als politische r 
Auto r betrachte t werden , der ohn e die ihm zuteilgewordene n Repressalie n ein viel 
schwächere s Ech o erzielen würde . Die s soll keine Abwertun g zum Ausdruc k bringen , 
sonder n eher einen Hinwei s auf die häufige Vermischun g von künstlerische n un d 
politische n Wertungskriterie n bei bestimmte n literarische n Persönlichkeite n sein. 
Havel s Stärk e liegt im satirische n Einakte r un d in Verwendun g spezifischer Sprach -
mitte l als Charakterisierungsmerkma l für Banalitä t un d moralisch e Schwäche . 

Fas t genauso populä r wie Have l ist der in Wien lebend e Prosa - un d Schauspielauto r 
Kohout . Ähnlic h wie Kundera , Linhartová , Lau b ode r Filip ist er nich t exklusiv auf 
die tschechischsprachig e Rezeptio n angewiesen un d häl t dahe r eine gewisse Distan z 
zu den übliche n Emigrationskreisen . Sein Werk als solches un d der Erfolg auf dem 
deutschsprachige n Mark t wären jedoch ohn e die politische n Vorgänge in der Tsche -
choslowake i der späten sechziger Jahr e kaum denkbar . I m Gegensat z zu Have l un d 
andere n schreib t der Dramatike r Kohou t seit Jahre n vorwiegend Adaptione n guter , 
meist wenig bekannte r Pros a -  dies allerding s mit Geschic k un d Professionalitä t - , die 
in tschechische r Sprach e nich t verbreite t werden . Nac h wie vor sind aber seine Stück e 
aus den sechziger Jahre n un d vor allem seine neuer e Prosa , so z. B. „Nápad y sv. 
Kláry" den tschechische n Lesern willkommen . 

Ältere Drame n finden selten Beachtung , gerade noc h das legendär e Du o aus den 
dreißiger un d vierziger Jahren , Voskovec & Werich , kan n eine umfangreich e aktive 
Rezeptio n verzeichnen . Di e volkstümlich e Satire ist allerdings spezifisch tschechisch , 
der Versuch einer Übertragun g ins Deutsch e durc h den Dausien Verlag in Hana u 
endetet e mit einem Mißerfolg . Von allen dre i klassischen Gattunge n wird also das 
Dram a in der Exilliteratu r am wenigsten gepflegt. 

Hinsichtlic h der Verskunst sind vielerlei Aktivitäten vor allem in den achziger Jah -
ren sichtbar . Beleben d wirkte sicher die Nobelpreisverleihun g an Seifert im Jahr e 1983. 
Di e sprichwörtlich e poetisch e Begabun g der Tscheche n ist jedoch angesicht s der vor-
liegenden Publikatione n ebenso wie das angeblich besonder e musikalisch e Talent 2 6 

in das Reic h der Mythe n zu verweisen. Ignorier t ma n die sprachbedingte n Vorteile 
des Tschechischen , wie z. B. die ausgeprägte Konnotativität , die freie Synta x un d 
den nac h hinte n offenen Silbenaufba u u. a., so ist die Leistun g auf diesem Gebie t 

2 5 H a v l í č e k - B o r o v s k ý , Karel: Tyrolskéelegie[TirolerElegien] . 1870, dt. Ausg. u. a. in: 
Die Taufe des heiligen Wladimir und ander e satirische Gedichte . Prag 1957. 

26 Nac h Angaben des Brünne r Musik- und Sozialwissenschaftler s Jaroslav Stříteck ý geht der 
musikalische Ruf der Tscheche n auf einen englischen Reiseprospek t aus der Mitt e des 
19. Jahrhundert s zurück . Die schmeichelnd e Mär fand über Deutschlan d den Weg nach Böh-
men , wo sie in nationalistische n Kreisen Wurzeln schlug. 
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als durchschnittlic h zu bewerten . Di e Krise dieser Gattun g un d der dami t verbunden e 
Prestigeverlus t gelten jedoch im internationale n Maßsta b un d sind nich t etwa auf die 
tschechisch e Lyrik beschränkt . Im Gegensat z zu den Prosaautore n sind die Versdich-
ter größtenteil s auf den muttersprachige n Buchmark t angewiesen . In der Emigratio n 
ist die künstlerisch e un d menschlich e Isolatio n entsprechen d größer , sofern ma n nich t 
auf andere n Gebiete n aktiv wird. Ein e adäquat e Übertragun g ist wegen der Eigentüm -
lichkeite n der Zielsprach e nu r beding t möglich , gute Übersetze r sind kaum zu finden , 
die Poesie spielt auf dem westlichen Literaturmark t eine geringe Rolle , un d als Träger 
gesellschaftspolitische r Idee n eignet sie sich ohnehi n nich t besonders . 

De r Dichte r Antoní n Brousek 2 7 stellte fest, daß sowohl in der offiziellen als auch in 
der Exilliteratu r einerseit s die Zah l der Lyrik-Debutante n imme r meh r abnimmt , an-
dererseit s das Durchschnittsalte r der tschechische n Lyriker mit fast 37 Lebensjahre n 
um ca. 13 Jahr e höhe r liegt als noc h in der Zwischenkriegszeit . Wenn die Poesi e mitt -
lerweile einiges an Reiz verlor, so ist der seit vielen Jahre n zu beobachtend e Verzich t 
auf formal e Regeln wie Reim un d Metru m sicher nich t ganz ohn e Bedeutung . 
Schlicht e Schönhei t ist den Dichter n nich t genug, un d in der Bemühung , das Chao s 
dieser Welt adäqua t darzustellen , entstehe n baroc k aufgeblasene intellektualistisch e 
Konstrukte , die manchma l dem Autor , selten dem Leser verständlic h sind. Insofer n 
geht es hier um den klassischen Fal l eine r Kommunikationsstörung . Da s „poetische " 
Erlebni s besteh t aus eine r vagen Interpretatio n formlo s einandergereihter , meist rech t 
abstoßende r Bilder , die im Zeitalte r der visuellen Kultu r schnel l ihre n - falls je vor-
handene n - archetypische n Charakte r verlieren . Welche ästhetische n Wertkriterie n 
hier Geltun g haben , schein t eher eine ideologisch e Frage zu sein. Es kan n sich aber um 
keine n Zufal l handeln , wenn die vermutlic h beste Gedichtsammlun g der letzte n Jahr e 
mit dem Tite l „Modlitb y a kytice" [Gebet e un d Blumensträuße] , Aufl. 350 Expl. , die 
unte r dem Pseudony m Jan a Dufkov á 1986 in Münche n beiPmD herauskam , das klas-
sische Versmaß verwendet . For m un d Inhal t ergänze n sich hier geradezu optimal , das 
Sparsame , das Klare im Ausdruc k steigern die Bildhaftigkei t un d Glaubwürdigkei t der 
Aussage. Auch für das Tschechisch e mu ß gelten , daß es viel schwieriger ist, komplex e 
Sachverhalt e mit einfache n Worte n zu beschreiben , als Simple s mit komplizierte n 
Umschreibungen . 

Indesse n besteh t für diese Gattun g keine Gefah r des Aussterbens , wie die Zah l der 
verlegten Tite l ahne n läßt . Allein der Verlag Obrys/Kontur -  PmD konnt e nac h eige-
nen Angaben in den letzte n zeh n Jahre n an die hunder t Poesietite l verlegen. Zusam -
men mi t dem rezen t gegründete n Verlag Arkýř gehör t PmD zu den aktivsten auf die-
sem Gebiet . Dennoc h gehör t Poesi e zum gelegentlichen , aber regelmäßige n Repertoi r 
aller tschechische r Exilverlage, so 68th Publishers, Index,  Rozmluvy,  Konfrontace 
(eingestellt) , Framar (Los Angeles) usw. Ma g auch die Zah l der Rezipiente n an der 
Gesamtleserschaf t gemessen verhältnismäßi g klein sein, sie ist sehr stabil. Trotzde m 
könne n die Publikationskoste n -  vielleicht bis auf wenige Ausnahme n - durc h den 
Verkauf nich t gedeckt werden . Daz u reiche n die nu r wenige hunder t Exemplar e 

27 Vgl. Referate der Literaturtagun g Franke n (Fichtelgebirgc) ; beziehbar über Opus Bonum, 
München . 
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zählende n Auflagen nich t aus. Dahe r werden fast alle Publikatione n entwede r von 
Dritte n ode r vom Auto r selbst bezuschußt . Di e Auswahl ist eher subjektiv, abhängi g 
vom Urtei l des kleinen Kreises von „Berufenen" . Manchma l handel t es sich auch um 
die verspätet e Ehrun g eines Zellengenosse n ode r um die bewußt e Hervorhebun g eines 
in der Heima t besonder s vernachlässigte n Versdichters . Trot z ihre r Subjektivitä t un d 
manchma l auch unklare r ästhetische r Definitio n sind die Auswahlkriterie n jedoch auf 
keine n Fal l konzeptionslos . Noc h stärker als in der Pros a versuch t man , nac h Mög -
lichkei t rein künstlerisch e Kriterie n in die verlegerische Entscheidun g einzubringen . 

In der tschechische n Exilliteratu r fällt der hoh e Antei l von Gedichtsammlunge n mit 
christlic h religiöser Themati k meist katholische r Prägun g bzw. mi t ähnlic h zu inter -
pretierende n Motive n auf28. Ein e Auswahl biete t u. a. die 1978 bei 68 Publishers publi -
ziert e Antologie „Via dolorosa " mi t Werken von Zdeně k Rotrekl , Václav Ren č un d 
Josef Palivec . Sehr geschätz t wird vor allem Jan Zahradníček , einer der Übersetze r der 
„La Divin a Commedia " ins Tschechisch e un d ein Autor , der sich auf die literarisch e 
Traditio n von Pau l Claude l un d Otaka r Březin a stützt . Erwähnenswer t sind seine 
Verse aus der Gefängniszei t in den 50er Jahren , „Dů m strach " [Hau s Angst]. Di e Ver-
ehrung , die ma n Zahradníček s Werk allgemein zollt , formulier t der dichtend e Prieste r 
Libor Koval in eine r Widmung : „De m großen tschechische n katholische n Dichter , 
[... ] dem Sänger der unergründliche n Tiefen des Alls un d des Geiste s un d der süß an-
mutigen , zur Liebe mahnende n Erd e [.. . ] . " 2 9 

Ein e wichtige Rolle spielt hier die sogenannt e Katholisch e Moderne , eine progres -
sive literarisch e Bewegung, die in der Zwischenkriegszei t ihre n Anfang nahm , doc h 
bis heut e nachwirkt . Di e Stärke der religiös motivierte n Dichtun g im Hinblic k auf die 
jüngere Exilliteratu r liegt darin , daß sie nebe n sprachlich-stilistische n Qualitäte n ein 
moralisc h integre s Weltbild vermittelt . In diesem Sinn e kan n man auch von politische r 
Funktio n dieses Genre s sprechen . De r Umstand , daß fast alle katholische n Dichte r von 
Ran g un d Name n (Zahradníček , Josef Kostohryz , Anastáz Opasek , Jan Cep , Nin a 
Svobodová u. a.) in den fünfziger Jahre n un d späte r in der Tschechoslowake i verfolgt 
un d inhaftier t wurden , daß man sogar den Versuch der Ausrottun g annehme n muß , 
bestätigt die These 3 0 . Religiöse Konnotatione n sind in der einen ode r andere n For m bei 
den Exilpublikatione n fast überal l vorhanden , vor allem in der intime n Lyrik, doc h 
müssen sie nich t in jedem einzelne n Fal l dem Glaubensbekenntni s entspringen ! Aus 
den rezente n Veröffentlichunge n kan n beispielsweise die Gedichtsammlun g „Zalmy " 

28 Lyrik und Sachbuc h sind die eigentliche n Domäne n der religiös motivierte n Exilliteratur . 
Vgl. a. R o t r e k l , Zdeněk : Skrytá tvář české literatur y [Da s verborgene Gesich t der tsche-
chischen Literatur] . Toront o 1987. Mit 248 Seiten ist dies vermutlic h die umfangreichst e zur 
Zeit verfügbare biographisch e Studie katholische r Prägung . 

2 9 Kova l , Libor: Zwölf Kalenderblätter . Münche n 1985. 
30 Zur Katholischen Moderne vgl. neben den üblichen literaturgeschichtliche n Werken wie etwa 

K u n s t m a n n , Heinrich : Tschechisch e Erzählkuns t im 20. Jahrhundert . Köln-Wie n 1974; 
M ü h l b e r g e r , Josef: Tschechisch e Literaturgeschichte . Von den Anfängen bis zur Gegen -
wart. Münche n 1970; Měšťan , Antonín : Geschicht e der tschechische n Literatu r im 19. 
und 20. Jahrhundert . Köln-Wie n 1984 (Baustein e zur Geschicht e der Literatu r bei den Slaven 
24); auch R o t r e k l : Skrytá tvář 1987,225-229 ; Vgl. a. die Antologie: Básníci ve stínu šibe-
nice [Dichte r im Schatte n des Galgens] . Rom 1976. 
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[Psalmen ] von Ivan Diviš genann t werden . Diviš ist ein Dichter , der in kaum eine r 
Anthologi e fehlt un d seit den sechziger Jahre n auch dem deutschlesende n Publiku m 
durc h Übersetzunge n in Sammelbänden , Zeitschrifte n un d Zeitunge n zugänglich ge-
mach t wurde . Seine Ich-orientiert e Lyrik zeichne t sich durc h eine Vielfalt christliche r 
Symbole aus. Ähnliche s gilt zum Teil auch für die inzwische n verstorbene n Seifert 
ode r Františe k Hala s un d kan n sogar bei den sogenannte n Liedermacher n der mittle -
ren Generatio n wie Kare l Kryl, Jarosla v Hutka , Vladimír Veit nachgewiese n werden . 
Unte r andere m wird von Dialog eine Kassett e der Rockmusikgrupp e The Plastic 
People of the Universe angebote n mit ausschließlic h religiöser Thematik . Darübe r 
hinau s fällt wie in der Pros a eine starke , diesma l fast ausnahmslo s positive Hinwen -
dun g zu der böhmische n bzw. mährische n Heima t mi t beton t elegischem Charakte r 
auf. 

Ein e positive Einstellun g zu modernen , ja experimentelle n Ausdrucksforme n ist bei 
fast allen Exilveröffentlichunge n zu registrieren , zuma l die meiste n für die tschechi -
sche Poesi e heut e gültigen Norme n bereit s in den dreißiger Jahre n vollzogen wurden . 
Ein normative r Zwan g hinsichtlic h der formale n Gestaltun g besteh t jedoch nicht , un d 
die Verwendun g des freien bzw. des gebundene n Verses kan n auch bei einem einzel -
nen Auto r von Fal l zu Fal l variieren wie bei Zahradníček , Ren č un d Opasek . Immer -
hin läßt sich sagen, daß die „avantgardistischen " Stilforme n quantitati v überwiegen . 
Natürlic h gilt dies um so meh r bei den übrigen Dichtern . Es gibt viele Rückgriffe auf 
traditionell e Stilrichtunge n des 20. Jahrhunderts , wie Poetismus , Surrealismu s un d 
Symbolismus . Ein e Steigerun g der experimentelle n Tendenze n ist vor allem der kultu -
rellen Liberalisierun g der sechziger Jahre , darunte r u . a. auch dem Einflu ß der „stati -
stischen Ästhetik " (sogenannte r Stuttgarte r Kreis um Ma x Bense) zu verdanken . Nac h 
wie vor ist z. B. die von visueller Kuns t beeinflußt e Poesi e Jiř í Kolář s aktuell . Z u den 
neueste n Versuche n dieser Art gehör t auch die sogenannt e Systempoesi e eines Emi l 
Julius. 

Wie die Pros a präsentier t sich die im Exil verlegte tschechischsprachig e Lyrik durc h 
erstaunlich e Vielfalt, wobei auch hier viele Mischforme n un d gattungsüberschreitend e 
Genre s zu verzeichne n sind. Viele der Autore n aus der Nachkriegsgeneration , so 
Kryl, ode r Mitgliede r des sogenannte n Underground s (Jirous , Hutka , Třešňák , Veit, 
Dáš a Vokatá u . a.) , lassen sich beispielsweise vom amerikanische n Son g ode r von an-
dere n Forme n des Volkslieds inspirieren , so z. B. fällt Hutka s Beschäftigun g mi t dem 
mährische n Volkslied auf. Sie könne n am besten mit dem Begriff „Liedermacher " 
beschriebe n werden , da ihre Texte jedoch formale n Regeln unterliege n un d meh r als 
Unterhaltungsfunktio n haben , müssen sie eher zur Poesie gezählt werden . Di e musi -
kalische Begleitun g ist vielfach sekundäre r Natur , schon weil sie selten -  im Gegensat z 
zu der Textkomponent e -  als „professionell " zu bezeichne n wäre. Durc h die in Wien, 
Münche n un d andere n größere n Städte n häufig stattfindende n öffentliche n Vorträge 
ist ihre Rezeptio n viel lebhafter , aktiver, unmittelbare r als im Fall e der traditionelle n 
Lyrik, die von der zeitgenössische n Jugen d als zu steif bzw. prätentiö s empfunde n 
werden mag. Deshal b stellt dieses Genr e den künstlerische n Anspruc h nich t so osten -
tativ zur Schau un d steh t -  nich t nu r wegen des häufigen Rückgriffs auf das Volks-
lied -  der Volkspoesie sehr nahe . Charakteristisc h sind Humor , Satire un d Parodie , 
Bodenständigkei t un d antiautoritär e Gesinnung , die oft politisch e Bezüge aufweist. 
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Auch gelten hier Attribute , die etwa auf die Texte von z. B. Bob Dyla n ode r Konstan -
tin Wecker zutreffen würden . Veröffentlichunge n dieser Art erscheine n als Texte , 
Kassette n ode r Schallplatten , oft im Selbstverlag. Di e Bindun g auf bestimmt e tradiert e 
Publikationsforme n ist also nich t so wichtig, un d einige der obengenannte n Autore n 
versuche n sich zugleich in Prosa , u. a. Třešňák , Hutka , Jirous . Beleben d wirkt viel-
fach der Verzich t auf intellektualistisch e Spitzfindigkeiten , zu dene n die tschechische n 
Poete n auf Grun d höhere r Schulbildun g generel l neigen , un d die mancherort s zum 
absolute n Kunstma ß erhobe n werden . Auf der andere n Seite schein t der handwerk -
liche Aspekt der Textarbei t oft zu wenig Aufmerksamkei t gefunden zu haben . Es fal-
len z .B . die häufigen Wort - bzw. Formwiederholunge n bei Kryl auf, bei andere n liegt 
die Vermutun g sehr nahe , sie würde n die tschechisch e Sprach e nu r in der von ihne n 
verwendete n Slangform beherrschen . 

Es ist fast unmöglich , die ganze Breite der im Exil rezipierte n tschechischsprachigc n 
Lyrik in Kürz e zu beschreiben . De r Entstehungszeitrau m umfaß t meh r als hunder t 
Jahre . De n qualitative n Vorsprun g halte n Autore n der Zwischenkriegszei t (Halas , 
Seifert, Viktor Dyk , Vladimir Hola n usw.), dominieren d ist jedoch die penetran t in-
tellektualistisch e Strömun g der sechziger Jahre . Manch e der verlegten Autore n er-
scheine n mi t gehöriger Verzögerun g von zwanzig un d meh r Jahre n nu n zum ersten 
Mal , so etwa Jiř í Kuběna , Pet r Kabeš, Zbyně k Hejda , Václav Hrab ě ode r einige Arbei-
ten von Jaromí r Hořec . Im Ganze n ist viel Patho s spürbar . Ein e ganze Reih e der Dich -
ter gehör t zu den politisc h Verfolgten, sie betrachte n die Literatu r primä r als Träger 
ideologische r Inhalte . Davon , wie wenig Poesi e als Gattun g in dieser Hinsich t belast-
bar ist, zeugt der Sammelban d sozialistische r Dichtun g „Květ y blbosti " [Di e Blüten 
des Blödsinns ] in der Redaktio n von Jiří Hanák , die pikante r Weise auch einige der 
prominente n Repräsentante n der Exilkultu r einschließt . Es schein t so, als ob das Gro s 
der lyrischen Produktio n ohn e Rücksich t auf breitere , eventuel l international e Leser-
kreise ausschließlic h an eine bestimmt e Exilantengrupp e adressier t wäre. In diese 
Richtun g zielt ohn e Zweifel die als scharfe Verhaltenskriti k formuliert e Verssammlu ng 
„Exilové seppuku " [Seppuk u des Exils] von Danie l Strož , in gewisser Hinsich t auch 
die bereit s erwähnte , persönlic h motiviert e Sammlun g „Žalmy " [Psalmen ] von Diviš. 

Es ist nich t unwahrscheinlich , daß der selektiv isolierende , auf Patho s un d Ableh-
nun g basierend e Charakte r großer Teile der tschechische n Exilpoesie zukünfti g in 
eine Krise münde n wird. In der Tschechoslowake i gab es -  zumindes t in den sechziger 
Jahre n -  Auflagen von fünfundzwanzig , fünfzig, ja hunderttausen d verkauften Exem -
plaren . Mi t fast dre i Millione n tschechischsprechende r Mensche n außerhal b der 
Tschechoslowake i un d sinkende n Leserzahle n ist also entwede r anzunehmen , daß 
Poesieliebhabe r die Heima t nich t verlassen, ode r daß der Rezipien t sozusagen „mi t 
den Füßen " abstimmt . Zwar schrumpfe n durc h den stärkere n Einflu ß der Massen -
medie n die Leserzahle n weltweit, darunte r auch die Zah l der Prosaleser , doc h im 
Bereich der Lyrik handel t es sich mit Sicherhei t um gattungsimmanent e Gründe . 

Di e Erfolge der tschechischsprachige n Exilliteratu r sind trot z aller kritische n An-
merkunge n dennoc h beachtlich . Di e schöpferische n Kräfte , die hier wirken , sind aber 
nich t im Exil zu suchen . Ohn e den ständige n Zugan g an neue n Emigrante n un d ohn e 
die Untergrundliteratu r in der Tschechoslowake i würde der Innovationsstro m rasch 
versiegen. In diesem Sinn e ist die Exilliteratu r tatsächlic h ein Teil der gesamten 
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tschechische n Kultur , sozusagen ihre Verlagerun g ins Ausland . D a seit der sogenann -
ten Nationale n Wiedergebur t der Tscheche n der kulturell e Provinzialismu s als kon -
terproduktiv e Kraft wirksam ist, komm t der Verbindun g mi t der Weltliteratu r eine 
überau s große Bedeutun g zu. Da s Gro s der interne n Spannunge n in der tschechisch -
sprachige n Literatu r geht auf dieses Konto , auch wenn es nich t imme r klar erkann t 
ode r ausgesproche n wird. Tschechisch e Schriftstelle r habe n sich wiederhol t als das 
„Gewisse n der Nation " bezeichnet . In der Hinsich t steh t jeder von ihne n unte r dem 
Druc k der öffentliche n Meinung , diese Roll e entsprechen d zu erfüllen . Demnac h ist 
seine Aufgabe nich t etwa, nu r gute Literatu r zu schreiben , sonder n eine spezifisch 
tschechische , die das national e Anliegen, bzw. das, was ma n gerade dafür hält , ver-
tritt . 

De r national e Mytho s manifestier t sich in allen literarisc h relevante n Bereiche n un d 
trägt zur Entstehun g eines neue n „tschechische n Messianismus " bei. Da ß dem kleinen 
Volk im Herze n Europa s im Laufe der Geschicht e auch Schlimme s zugefügt wurde , 
soll nich t geleugnet werden . Diese m historische n Aspekt bemüh t sich die tschechisch e 
Literatu r auf den Grun d zu gehen , un d zwar mi t bemerkenswerte m Geschick . Auf der 
andere n Seite pflegten die Tscheche n das empfangen e Unrech t mit gleichwertigen 
Mittel n zu vergelten , sofern sich dazu die Möglichkei t bot . Diese r Aspekt wird litera -
risch nu r selten reflektiert . Versuche der Auseinandersetzun g z. B. mi t der Vertrei-
bun g des deutschstämmige n Bevölkerungsanteil s wie in der Kriminalerzählun g 
„Kdy ž umíral a zvířata" [Als die Tiere starben ] von Sidoni a Dedinov á sind weitaus sel-
tener , als das Bemühen , nationalstaatlich e Leitfiguren wie Masary k ode r Beneš aufzu-
werten . Wenn Gefühl e der Reu e ode r der Demu t thematisc h ode r motivisc h verwen-
det werden , so fast ausschließlic h im persönliche n un d nich t im gruppenrelevante n 
Bereich . Da s trifft auf alle Gattunge n zu . Vom psychologische n Standpunk t aus ist 
dies als Egozentrismus , sprich extrem e Selbstbezogenhei t zu benennen , die jedoch 
literaturästhetisc h ohn e wesentlich e Bedeutun g bleibt . 

Offensichtlic h wird diese Trennun g von der tschechischsprachige n Literaturkriti k 
nich t so deutlic h empfunden . Obwoh l für sie die schon fast andächti g anmutend e 
positive Globalbeurteilun g der tschechische n inoffiziellen Literatu r auße r Frag e steht , 
werden dauerhaf t gerade die nichtliterarische n Kriterie n zur Bewertun g herangezogen . 
Kritisch e Stimme n argumentiere n entwede r selbst im politische n ode r gar persönliche n 
Bereich , ode r sie werden mit solche n Argumente n attakiert . Gerad e die Diskussio n 
um das Werk Kundera s ist ein gutes Beispiel dafür . Di e Frage , wie gut Kunder a das 
gesamttschechisch e Anliegen in der Welt repräsentiert , ode r wie groß das dami t er-
zielte Einkomme n ist, konnt e offensichtlic h meh r Leser animiere n als die rein künst -
lerische Problematik . Dami t präsentier t sich die Literaturkriti k als eine r der Schwach -
punkt e des Gesamtsystems , was vielfach mi t dem erzwunge n nebenberufliche n Cha -
rakte r der literaturkritische n Arbeit begründe t wird. O b das stimmt , sei dahingestellt . 
Immerhi n fällt auf, daß im verstärkte n Maß e gerade die professionelle n Autore n der 
Literaturwissenschaftle r auf diesem Gebie t täti g sind, z. B. Linhartová , Květoslav 
Chvatík , Sylvie Richterová , Kundera , Měšían , Brousek , Rotrek l ode r Helen a Kos-
ková. De r einflußreichst e tschechisch e Literaturkritike r des 20. Jahrhunderts , 
F . X. Salda, war bezeichnenderweis e ein Bankbeamter , der ohn e die „höhere n Wei-
hen " des Hochschulstudium s zum Professo r für Romanisti k an der Karlsuniversitä t 
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Prag avancierte. Was also fehlt, ist mehr Sachlichkeit und Abstand, keineswegs aber 
fachliche Kompetenz oder die Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung. Um-
gekehrt zeichnet sich die tschechische Exilliteratur durch eine ausgeprägte Emotiona-
lität und eine Vielzahl von verschlüsselten gruppen- bzw. personenrelevanten Reiz-
schwellen aus, die vom tschcchischlesenden Publikum leicht verstanden oder auch 
mißverstanden werden. Das führt wiederum zu publizistischen Angriffen, die als lite-
rarische Besprechung getarnt andere Ziele verfolgen. Am Beispiel einiger entspre-
chender Veröffentlichungen von Filip kann man sehen, daß diese Tendenz zur 
gefühlsmäßigen Überreaktion kein Halt vor Person und Ansehen macht. 



W O R I N S E H E N SI E D E N S I N N DE S G E D E N K E N S 
AN D I E E R E I G N I S S E VOM S E P T E M B E R 1938? 

Zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Münchener Abkommens haben wir neun 
prominenten Politikern und Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern die Frage 
„Worin sehen Sie den Sinn des Gedenkens an die Ereignisse vom September 1938?" 
gestellt. Dabei sollte nicht das historische Geschehen selbst, sondern vor allem die 
Reflexion über seine Bedeutung aus der Rückschau im Vordergrund stehen. Die Viel-
falt der persönlichen Erinnerungen und Meinungen, wie sie sich in den vorliegenden 
Beiträgen spiegelt, zeigt nicht nur, wie unterschiedlich einzelne historische Ereignisse 
verarbeitet werden und wie sie im nachhinein die Meinungsbildung beeinflussen, son-
dern sie liefert auch einen Beitrag zu einer kritischen Auseinandersetzung mit über-
lieferten Klischees und regt neue Betrachtungsweisen an. Die Redaktion ist den Auto-
ren im Dank für ihre Zusammenarbeit verpflichtet und hofft, mit dieser Enquete die 
bisherige reflektive Betrachtung jener folgenschweren Ereignisse zu bereichern, zur 
Eröffnung neuer Sichtweisen beizutragen und damit einen kleinen Beitrag im Sinne 
des vielbeschworenen Ideals historia magistra vitae zu liefern. 

Ernest G ellner, Professor für Sozialanthropologie, Universität Cambridge: 

I'm no t a historian , let alon e a historia n of th e period , and nothin g tha t I say ab-
ou t Munic h can claim any Standin g othe r tha n tha t of a persona l recollectio n or reac -
tion . Munic h was m y politica l education , th e füll lesson of which I fear I have never 
properl y absorbed . I know it, but I still canno t fully believe it . 

Som e persona l recollections . I was pushin g thirtee n when Munic h happened . M y 
mothe r and sister and I were rushe d off by car to Příbram , where m y mothe r had a 
sister who ran an iron-monger y shop in th e main square . Thi s evacuatio n was in anti -
cipatio n of th e probabl e war and bombin g of Prague . Expectin g food shortages , my 
mothe r bough t tins , and I foun d ther e was nothin g very muc h to do in Příbra m othe r 
tha n to play with th e stored tin s and use the m as constructio n bricks. Eventuall y 
Munic h too k place and we drove back to Prague , no t withou t difficulties. Ther e was a 
numbe r of roa d blocks, aimed to stop peopl e fleeing from th e Sudetenlan d to Prague , 
and on e had to painfull y establish one' s statu s as a Pragu e residen t to get through . 
Eventuall y on e did so, and a kind of norma l life resumed . 

Thoug h it wasn't yet obligatory , however , th e mora l climat e had changed . M y 
f avourit e weekly, Ahoj na Pondělí, previously a-politica l or centrist , suddenl y contain -
ed a curiou s but ope n anti-semiti c article . I t pointe d ou t tha t in a recen t historica l 
film, which in fact was an innocen t historica l comed y and an adaptatio n to Czec h 
histor y of th e theme s and atmospher e of th e Thre e Mousquetcer s or Cyrano , th e vil-
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lain had David as his first name , so tha t th e real message, which on e shoul d gratefully 
appreciate , was anti-semitic . In school , th e maste r who taugh t us literatuř e asked a 
passage to be read aloud from a novel abou t peasan t life which , it just so happened , 
containe d some anti-semiti c abuse. Th e maste r (who later joined th e League Against 
Bolshevism, and later still th e Communis t Party) , did not , however , lose his patrioti c 
interests . On e class was devote d to asking th e pupil s to remembe r importan t sayings 
of Masaryk . I suggested to my neighbou r „a State which betrays th e ideals on which it 
is founde d will perish" . (I had been taugh t to attribut e thi s Statemen t to Masaryk , and 
was at tha t tim e unawar e of its earlier Roma n origins. ) M y neighbou r smiled broadl y 
knowin g füll well what I had in mind . Th e maste r foun d the saying of no special 
interest . 

Munic h mean t th e tearin g off of masks and pretence . Th e mora l atmospher e of th e 
educatio n to which on e had been subjected was based on a curiou s mixtur e of demo -
crati c liberalism and respec t for force. Th e West was liberal and democratic , but it was 
also strong , and it would look after its own. If however tha t protectio n turne d ou t to 
be inefficacious , it was neithe r appropriat e to defend th e State which had been establish-
ed on thos e principles , no r to be specially loyal to them . 

I migh t add tha t at th e time , I shared th e mora l reactio n of indignatio n against th e 
West and th e perpetrator s of th e Munic h agreement . O n tha t point , I have since com -
pletely modifie d my view. Thos e who led Britain at tha t tim e were men who had been 
throug h th e Firs t World War and seen thei r generatio n decimated , and often feit guilty, 
tha t the y had been spared . The y were no t easily going to be a part y to anothe r similar 
holocaust , and incidentally , the y proved thei r concer n with th e saving of lives in th e 
way in which th e war was subsequentl y conducted . I t was mor e tha n reasonabl e tha t 
the y shoul d no t go to war lightly, least of all on behalf of thos e no t willing to defend 
themselves . 

M y gut reactio n to Benes' s surrende r has remaine d th e same over th e years. Ha d 
Beneš refused to surrender , n o doub t tha t would have been th e end of me and m y 
family. Th e escape which was mad e possible by th e peaceful , unoppose d occupatio n 
would no t have been feasible. All th e same, I regret tha t surrender . N o doub t it is very 
easy to mak e brave recommendation s for hypothetica l situations , when on e knows 
tha t indee d it is hypothetical , and tha t n o price will really have to be paid . I plead guilty 
to th e charge of such facility, such chea p pseudo-fortitude . 

But th e collapse which the n too k place laid bare th e opportunism , th e lack of dept h 
and commitmen t to th e principle s which were nominall y proclaimed . Th e debacle s 
which foUowe d later have a kind of continuit y with th e on e which occurre d then . Per -
hap s the y would no t have been averted anyway, and perhap s th e price was no t wort h 
paying. But I can only recor d my inne r contrar y intuition . 

Ronald Smelser, Professorfür Geschichte, Utah Universität, Salt Lake  City: 

Th e Munic h Conferenc e has taken on powerfu l symbolic significance in Western 
politica l though t and memory . Indeed , th e very word "Munich " and th e concomitan t 
expression "appeasement " have com e to represen t th e mos t commonl y used analogy in 
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public discours e abou t internationa l relation s durin g th e Col d War era. Thi s is th e 
čase, on e suspects , partl y because of lingerin g guilt f eelings abou t th e betraya l of Czech -
oslovakia by th e Western powers in 1938, partl y owing to th e fear tha t Communis m 
ma y represen t th e same kind of treacherous , unpredictable , expansionar y force as did 
Hitler' s dictatorshi p -  a force which on e canno t deal with in term s of negotiatio n and 
compromise . 

Viewed prosaically , Munic h was, from th e perspectiv e of thre e of th e four partici -
pant s at least, a last reenactmen t of a venerabl e nineteent h Centur y tradition : th e Con -
gress System. As on a numbe r of occasion s durin g th e earlier period , th e leader s of 
several Grea t Power s me t at Munic h in 1938 with th e ostensible inten t of dealin g with 
a Europea n "problém area " in a way which would leave each power relatively satisfied 
within a larger structur e of balanc e of power . As in th e nineteent h century , th e Power s 
involved at Munic h presume d th e right to impos e thei r collective will on a smaller 
countr y withou t Consultin g it. Tha t could mea n creatin g a ne w countr y ou t of whole 
cloth , as with Albania in 1912. O r partitionin g a countr y and allocatin g portion s of its 
territor y at will, as was th e čase with Czechoslovaki a at Munich . 

Th e problé m was however -  and here is th e real significance of th e Munic h Confer -
ence and why tha t Conferenc e has taken on such a shamefu l connotatio n -  tha t two 
importan t twentiet h centur y revolution s had mad e th e very notio n of th e "Congres s 
System" with its concomitan t assumption s abou t balanc e of power , Grea t Powe r pre -
rogatives and gentlemen ' agreement s anachronistic , or at th e very least inappropriate . 
On e was th e Wilson revolution , which postulate d tha t in term s of sovereignty and 
self-determinatio n small countrie s have th e same rights and prerogative s as large coun -
tries. Within th e mora l framewor k of thi s revolutio n th e onc e respectabl e practice s of 
th e Congres s System vis-ä-vis smaller people s were no w reduce d to th e level of "bully-
ing" and "betrayal". 

Th e secon d revolutio n was th e Naz i racial/imperialis t revolution . Thi s radica l con -
ceptua l chang e mad e th e very idea of balanc e of power , with careful concer n for com -
promis e and mutua l face-saving , equally anachronistic , especially as applied to 
Europe . In its place th e Nazi s posite d an ideology of racia l imperialis m and Europea n 
hegemon y tha t presume d th e varying worth of people s and threatene d to detonat e th e 
very framewor k of traditiona l relation s amon g states in Europe . 

Th e British an d Franc h leader s at Munic h completel y underestimate d th e laten t 
potentia l of th e Naz i revolutio n in thei r anxiou s desire to preserve peace in 1938. Tha t 
is why the y allowed themselve s -  even thoug h the y had basically accepte d th e postu -
lates of Wilson's revolutio n (indeed , th e Frenc h had built a postwar allianc e systém in 
Easter n Europ e predicate d upo n it) -  to briefly pu t aside thei r belief Wilson's ideas in 
orde r to retur n to old fashione d nineteenth-centur y practices . When Hitle r revealed 
by his subsequen t action s th e real natur e of th e Naz i revolution , th e West was mad e to 
experienc e guilt and sham e at temporaril y revertin g to anachronisti c behavio r which 
produce d such devastatin g results . Several generation s of Western leader s have subse-
quentl y resolved nevěr to repea t th e experienc e -  which is why "Munich " has remain -
ed such a powerfu l symbol. 

Th e impac t of World War Two was to leave th e Wilsonian revolutio n intact . In -
deed , the lingerin g sham e of Munic h actuall y has strengthene d its force and mora l 
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viability, as a numbe r of Unite d Nations ' resolution s have illustrated . Th e Naz i revo-
lutio n was destroye d by th e war, but was replace d in th e mind s of man y Western poli-
tical leader s by a presume d Communis t on e possessed of analogou s features . Thi s pcr -
ceptio n has mad e th e normalizatio n of relation s between East and West a difficult and 
wearisom e proces s which remain s incomplet e to thi s day. Th e iron y of all thi s lies in 
th e fact in a world of internationa l chao s and a multiplicit y of ever smaller sovereign-
ties, when a retur n to some update d version of th e Congres s System migh t seem 
appropriat e -  and even necessar y -  to some observers, th e power of th e „Munich " 
symbol Stand s in th e way. 

Karl Bosl, em. Professor für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität 
München und ehemaliger Vorsitzender des Collegium Carolinum: 

D a mein Universitäts-Institu t nac h 1945 in der Privatba r Hitler s im Führerba u an 
der Arcisstraße in Münche n untergebrach t war, in der das Münchene r Abkomme n am 
19. Septembe r 1938 unterzeichne t worde n sein soll, habe ich sowohl einen persön -
lichen wie einen sachliche n Anlaß, mich auf Bitte n der Bohemi a dazu zu äußern . Di e 
Sieger des Erste n Weltkrieges gliederte n 1919 in den Parise r Vorortsverträge n das 
Sudetengebie t trot z heftiger deutsche r Protest e in die neu e Erst e Tschechoslowaki -
sche Republik , das Werk von Masary k un d Beneš , ein. Dadurc h verloren die Deut -
schen dieser Lände r den staatliche n Zusammenhan g mi t geschlossenen deutsche n 
Staate n un d Siedelgebieten . D a das offizielle Ringe n um die Verwirklichun g des 1919 
zu St. Germai n unterzeichnete n Minderheitenvertrage s auch vor dem Weltforu m des 
Völkerbunde s erfolglos blieb, sahen sich sudetendeutsch e Führe r auf außerstaatlich e 
un d international e Bahne n der Politi k verwiesen. Im Münchene r Abkomme n von 
1938 wurde mit Zustimmun g der ČSR das geographisc h genau umschrieben e Sudeten -
land zum Teil des Deutsche n Reiche s erklär t un d mi t eine r internationale n Garanti e 
versehen . Diese r Rechtsstan d endet e am 8. Ma i 1945. Allein zwischen 1938 un d 1945 
war der größt e Teil der Sudetengebiet e in der verwaltungsmäßige n Gebietseinhei t des 
Reichsgaue s „Sudetenland " zusammengefaßt . Di e Siedelgebiet e der Sudetendeut -
schen überschnitte n sich bis 1938 mit andersethnische n Gebietseinheiten . Von weni-
gen Ansätzen abgesehen , habe n die Deutsche n der Böhmische n Lände r niemal s un-
politische s Schicksa l in einem eigenen Staat integriere n können ; sie waren imme r 
Untertanen , Bürger , Teilhaber , Mitgliede r andere r Staaten , übernahme n zum Teil 
deren Zwecke , Attitüden , Mentalitäte n un d politische n Idee n un d fühlte n im tsche -
choslowakische n Staat dasselbe wie die Tscheche n in der Habsburger-Donaumonar -
chie . Deshal b versuchte n sie lange ohn e Aussicht auf Erfolg in irgendeine r For m einen 
konnationale n Zusammenhan g mit den verwandte n Deutsche n un d ihre n Staate n zu 
gewinnen . Ihr e Wege dazu waren daru m auch zwischenvölkisch un d international . 

Diese s Zie l erreichte n sie durc h einen internationale n Vertrag, den ihne n Großbri -
tannie n un d Frankreic h beschert e un d garantiert e mi t dem Risiko der Enttäuschun g 
der befreundete n Tschechoslowaken . Sie setzten dies durc h im Vertraue n darauf , daß 
ein Vertrag auf höchste r Eben e Hitle r hinder n könnte , seine europäisch e Großmacht -
un d Hegemoniepoliti k in Gan g zu setzen , wenn sie ihm seine „letzte " national e Forde -
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rung des Anschlusses der Sudetendeutschen erfüllten, besonders, nachdem Österreich 
ins Reich „heimgekehrt" war. Hitler gab zwar scheinbar nach, obwohl Englands 
Flotte, die er fürchtete, noch unaufgerüstet war, er war erbost darüber, daß man seine 
Pläne und Projekte störte, er war aber entschlossen, sie durchzuführen und in Verken-
nung der Entschlossenheit der westlichen Alliierten den Weltkrieg zu riskieren. Des-
halb marschierte er in Prag ein. Mit dem Münchener Abkommen war aber die Grenze 
gesetzt, die man nicht überschreiten durfte. Halten Diktatoren Verträge? 

René Rémond, Präsident derFondation Nationale des Sciences Politiques, Paris: 

Die Verträge, die in München geschlossen wurden, um einen neuen Konflikt zu ver-
meiden, haben sich auch 50 Jahre danach nicht aus dem französischen Bewußtsein ver-
drängen lassen, obgleich der Krieg und die Niederlage des Dritten Reiches ihre direk-
ten Auswirkungen annulliert haben: der Name München bleibt befrachtet von Reso-
nanzen, und dieBezugnahme auf das, was dort im September 1938 beschlossen wurde, 
ist immer noch Bestandteil der politischen Debatte. Man spricht weiterhin von dem 
„Geist von München" (le munichisme) und mehr noch von seinen Anhängern (le muni-
chois), um eine Haltung der Nachgiebigkeit hinsichtlich des Gegners zu brandmarken, 
und Politiker werden auch in Zukunft Wert darauf legen, als „antimunichois" zu gel-
ten. Die Erinnerung an die Reise nach München und an Zugeständnisse, die den Krieg 
ein Jahr später nicht verhinderten, hat mehr als einmal eine Rolle in den Entscheidun-
gen der französischen Regierungen gespielt: so ließ sich im Jahre 1956 die Regierung 
Guy Mollet, die sich aus Männern zusammensetzte, die 1938 unter der Kapitulation 
Frankreichs gelitten hatten und die die Erfahrung gelehrt hatte, daß sich der Friede 
nicht durch Zugeständnisse erkaufen läßt, angesichts der Initiative des Oberst Nasser 
zur Verstaatlichung des Suezkanals, der sie darüberhinaus eine partielle Verantwor-
tung für den algerischen Aufstand beimaßen, leicht davon überzeugen, daß man 
Stärke demonstrieren müsse, um die Fehler der Dritten Republik nicht zu wieder-
holen, und entsandte Truppen an den Suezkanal. 

Wenn München einen solchen Stellenwert in der kollektiven Erinnerung eingenom-
men hat, so deshalb, weil die Beurteilung des Ereignisses die französische Meinung im 
Jahre 1938 in zwei tiefe Lager spaltete; die Krise von München führte zu einem der gro-
ßen Brüche in der öffentlichen Meinung, indem sie die Gesellschaft, entsprechend 
ihrer Einstellung zu Krieg und Frieden, in zwei geistige Lager spaltete, die sich nicht 
mit dem traditionellen Gegensatz von Rechts und Links deckten: es gab Befürworter 
und Gegner von München in jedem der beiden Lager. Dieser Bruch nahm die gespal-
tene Einstellung und die unterschiedliche Haltung hinsichtlich der militärischen Nie-
derlage Frankreichs und der Unterzeichnung des Waffenstillstandes voraus; auf be-
stimmte Art und Weise bereiteten die Entscheidungen, die im September 1938 getrof-
fen wurden, die resignierte Annahme der Niederlage oder aber den Widerstand vor. 

Im Gegensatz zu dem, was man bisweilen über den Augenblick hat denken können 
und was von einer bestimmten Tradition gepflegt wird, läßt sich folgendes sagen: wenn 
die Mehrheit der Franzosen das Münchener Abkommen mit einem natürlichen Gefühl 
der Erleichterung aufnahm, und wenn viele darüber die Hoffnung nährten, daß der 
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Friede dauerhaft gesichert sei, so akzeptierten die meisten München jedoch nur 
bedingt; und die Illusion überlebte den Einmarsch der deutschen Truppen in Prag am 
15. März 1939 nicht: seitdem zweifelte die überwiegende Mehrheit der Franzosen 
nicht mehr daran, daß der Krieg nahe bevorstehe; sie akzeptierten die Vorstellung da-
von. 

Drei Umfragen, die von dem jungen französischen Meinungsforschungsinstitut 
zwischen „München" und dem Frühjahr 1939 durchgeführt wurden, bieten dafür den 
Beweis. Auf die Frage: „Billigen Sie das Münchener Abkommen?" antworteten 57 % 
mit Ja und 37 % mit Nein; ein Verhältnis, welches deutlich ungünstiger ausfiel als das 
der Parlamentarier. Auf die zweite Frage, die Zukunft betreffend: „Glauben Sie, daß 
Frankreich und England künftig jeder neuen Herausforderung durch Hitler wider-
stehen sollten?" antworteten 70 % mit Ja und nur 17 % mit Nein. 

Auf die dritte Frage und gleichzeitig die bedeutendste: „Wenn Deutschland versu-
chen sollte, sich der freien Stadt Danzig zu bemächtigen, müßten wir es notfalls mit 
Gewalt daran hindern?" antworteten 76 % mit Ja. Sie hatten die Lektion von Mün-
chen verstanden. 

Alfred Grosser, Professor für Politische Wissenschaft, Paris: 

Es gibt Ortsnamen, die zu politischen Begriffen geworden sind. Oft in Verkennung 
oder Verzerrung der historischen Ereignisse, auf die sie sich beziehen. Das gilt für 
Jalta, wo die Welt eben nicht geteilt wurde: Europa wurde gespalten, eben weil Stalin 
die Versprechen, die er auf der Krimea-Konferenz gemacht hatte, nicht hielt. Das gilt 
auch für Rapallo, wo das Weimar-Deutschland nicht den „Westen" verließ, sondern 
wo die beiden Geächteten der internationalen Politik, die Sowjetunion und das 
Deutschland des Versailler Vertrages, sich wenigstens untereinander verständigten. 

In Frankreich, wo man ganz besonders Politik mit historischen Bezogenheiten 
praktiziert, sind solche Ortsnamen noch häufiger und bedeutungsschwerer als an-
derswo. Dabei mag es Komplikationen geben: Versailles, das war der Friedensvertrag 
von 1919, die „Versaillais", das waren die Soldaten der in Versailles etablierten Regie-
rung, die die Pariser Kommune 1870 grausam zerschlug. Munich und Munkhois (zu-
sammen mit dem ebenso häufig gebrauchten Begriff antimunichois) sind einfacher zu 
verstehen, denn sie beziehen sich beide auf das, was im Rückblick einstimmig als eine 
Kapitulation von Daladier und Chamberlain vor Hitler aufgefaßt wird. 

Es gibt kaum eine Periode der französischen Nachkriegsgeschichte, in der München 
nicht einen wichtigen Platz in der politischen Diskussion gehabt hätte. Für die kom-
munistische Partei ist das Thema ständig dasselbe geblieben: da die KP die einzige Par-
tei war, die gegen das Abkommen gekämpft hatte, nimmt sie „antimunichois" als 
gleichbedeutend mit „gegen-Hitler-eingestellt-sein", was ihr nach 1945 bereits bei den 
politischen Säuberungen der ersten Nachkriegsjahre erlaubt hat, ihre nicht gerade 
glorreiche Periode zwischen August 1939 und Juni 1941 zu verschweigen, während der 
die Parteileitung Stalins Zusammenarbeit mit Hitler berücksichtigte. Für die französi-
sche Außenpolitik gab es einen Höhepunkt: die Suez-Expedition 1956. Ohne die Erin-
nerung an München läßt sich die militärische Intervention nicht erklären, weder beim 
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Regierungschef, dem Sozialisten Guy Mollet, noch bei seinem englischen Partner 
Anthony Eden, der ja nach dem Münchener Abkommen die Regierung verlassen hatte. 
Für Mollet und für Eden gab es - wie für Millionen ihrer Landsleute - eine große Ähn-
lichkeit zwischen Nasser und Hitler: man darf den Drohungen und dem Hohn des 
Diktators nicht nachgeben, sonst kommt der Krieg doch und die Niederlage auch. 

Nicht nur die Diplomatie ist betroffen, sondern auch die Strategie. Wie hat 1938 
Oberst de Gaulle das Abkommen empfunden? Als einen Beweis, daß man ohne offen-
sive Waffen keine Diplomatie führen kann. Daladier konnte Hitler sagen: „Wenn du 
Frankreich angreifst, so wirst du geschlagen werden, denn du kannst die Maginot-
Linie nicht durchbrechen". Aber er konnte ihm nicht sagen: „Wenn du die Tschecho-
slowakei überfällst, so fallen wir über dich her", denn jeder wußte, daß - teilweise 
wegen der demographischen Schwächung durch den Weltkrieg - die französische 
Strategie ganz offiziell eine rein defensive war, so daß z. B. die Panzer nur als Schutz 
der Infanterie gedacht und aufgestellt waren. Die für die Diplomatie notwendigen 
Offensiv-Waffen, das waren die Panzer-Einheiten für den de Gaulle von 1938; das 
wurden dann die Atom-Waffen für den de Gaulle von 1960. 

Aber das Wesentliche liegt heute woanders. Wenn man verstehen will, warum die 
Mehrzahl der Franzosen über den Weg zur Entspannung anders fühlt als die Mehrheit 
der Bundesdeutschen, so weil der historische Bezug ein anderer ist. In der Bundes-
republik sind die entscheidenden Daten 1939 und 1945. Hitler hat den Krieg gewollt 
und vom Zaun gebrochen (glücklicherweise gibt es nur wenige Deutsche, die glauben, 
daß der Krieg dem armen friedliebenden Hitler auferlegt wurde!), was zur Katastro-
phe von 1945 geführt hat. Fazit: nie wieder Krieg vom deutschen Boden, nie wieder 
Krieg auf deutschem Boden! Die im Schmidt/Honecker Kommunique von 1980 auf-
getauchte Formel ist heute in der Bundesrepublik und auch in der DDR Gemeingut 
geworden. 

Für Frankreich - d. h. Francois Mitterrand, aber auch die folgende Generation mit 
Jacques Chirac, Raymond Barre, Michel Rocard-geht es um 1938 und 1940. In Mün-
chen hat Daladier kapituliert; das hat den Frieden keineswegs gerettet, sondern den 
Krieg beschleunigt und somit die französische Niederlage. Und warum hat Daladier 
kapituliert? Weil Frankreich warfen- und willensschwach war. Fazit: man darf weder 
warfen- noch willensschwach sein, wenn man den Frieden retten will! Dies läßt sich 
recht oft gut beweisen: wenn es morgen keine Pershing II und keine SS 20 in Europa 
mehr gibt, so weil die westlichen Regierungen dem Druck der Friedensbewegungen 
widerstanden und die Installation der Pershing gutgeheißen haben. Sonst gäbe es auf 
Dauer die Hunderte von bedrohlichen SS 20! 

Muß da überhaupt erklärt werden, daß, wenn es in einer französischen Diskussion 
heißt „Mais c'est un nouveau Munich!" oder „Cet homme est un Munichois", dies 
immer eine rein negative Bedeutung hat? Die Idee, die Sache der Sudetendeutschen 
wäre auch nur teilweise gerecht gewesen, spielt keinerlei Rolle in dem Hinweis auf 
München, denn es geht nur um die erneute und entscheidende Unterwürfigkeit Hitler 
gegenüber. Geschichtsfremd kann man diese Einstellung nicht nennen, wenn man die 
Reden liest, die Hitler vor seinem Generalstab 1939 hielt, indem er seinen Entschluß, 
gegen Polen loszuschlagen, weitgehend damit begründete, daß er seine Gegner in 
München als „kleine Würmchen" erlebt habe. 
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Un d so wird noc h lange in Frankreic h der Begriff „Munich " verwende t werden , so-
bald eine Regierun g zu nachgiebi g ist, den Terroriste n un d Geiselentführer n gegen-
über wie im Verhältni s zu diktatorische n Männer n ode r Parteien . Ode r dem starken 
Amerika gegenüber . 

Jiří Hájek,  ehem. Professor für Internationale Beziehungen an der Karls-Univer-
sität und tschechoslowakischer Außenminister, Prag: 

Im Rückblic k auf ein halbes Jahrhunder t könne n wir ein historische s Ereigni s im 
Kontex t seiner Zeit , aber auch die beabsichtigte n ode r unbeabsichtigte n Folge n dieses 
Ereignisses besser verstehen . Im Septembe r 1938 bot sich den westlichen Demokra -
tien die Chance , gemeinsa m mit den mittel -  un d osteuropäische n Verbündete n Frank -
reich s einschließlic h der Sowjetunio n sowie unte r eventuelle r Einschaltun g des Völ-
kerbunde s der Aggressivität Hitler s Einhal t zu gebieten un d dami t den Friede n Euro -
pas un d ihre eigene Machtstellun g zu retten . Stat t dessen entschiede n sich die west-
lichen Demokratie n für die Strategi e des „appeasement " un d kehrte n zu dem scho n 
1933 vorgeschlagenen , von der demokratische n Weltöffentlichkei t abgelehnte n Pro -
jekt eines Viermächtepakte s zurück . In Münche n trafen sich ihre Repräsentante n mit 
Hitle r un d Mussolini , um gegen vage Verspreche n beider Diktatore n die Tschechoslo -
wakei, Frankreich s zuverlässigsten Verbündete n un d die einzige Bastion der Demo -
krati e in Mitteleuropa , an Hitle r auszuliefern . Dami t öffneten die Westmächt e der 
deutsche n Expansio n den Weg nac h Oste n un d demontierte n ihre n eigenen „cordo n 
sanitaire " in der Hoffnung , das Dritt e Reic h auf diese Weise in einen Konflik t mit der 
Sowjetunio n hineinzuziehen , der für ihre eigenen politische n Zielvorstellunge n von 
Nutze n zu sein schien . 

Diese Hoffnun g ha t sich nich t erfüllt , den n ein Jah r nac h Münche n schlössen das 
Dritt e Reic h un d die Sowjetunio n nac h dem Vorbild des Münchene r Vertrages ein Ab-
kommen , in dem sie ihre Macht - un d Interessensphäre n im östliche n Europ a abgrenz -
ten . Die s erlaubt e Hitler , Pole n zu liquidiere n (wobei er wenig Dankbarkei t für die 
Dienst e dieses Lande s in der Münchene r Krise zeigte) un d sein ganzes militärische s 
Potentia l gegen Frankreic h un d Englan d zu wenden , um sich den Westen des Konti -
nent s zu unterwerfen . Stat t des von Chamberlai n verkündete n „peac e for ou r time " 
tru g Münche n also dem Westen eine schwere Niederlag e ein un d führt e zur Ver-
wüstun g un d Erschöpfun g seiner Ressource n im weiteren Verlauf des Krieges. Doc h 
auch Stalin konnt e die Frücht e seiner Beteiligun g an dem „östliche n München " nich t 
lange genießen , den n Hitler , sein Partne r vom August 1939, inzwische n gestärkt 
durc h seine Herrschaf t über Europa , überfiel im Jun i 1941 die Sowjetunio n un d ver-
heert e das Lan d in der denkba r brutalste n Weise. 

Erst jetzt -  dre i Jahr e zu spät un d um den Prei s von Millione n menschliche r Opfer 
un d unermeßliche r Verwüstungen - kam die Allianz zustande , die schon vor Mün -
chen in der Lage gewesen wäre, den Krieg abzuwenden . Nu n aber mußt e diese Allianz 
noc h meh r Menschenlebe n opfern un d militärisch e un d zivile Potential e einsetzen , 
um den Irrtu m von 1938 un d 1939 korrigiere n zu können . Die s geschah in einem 
Kampf , in dem vor allem der Osten Europa s bis nach Mitteleurop a hinei n zum 
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Schlachtfeld wurde, das schließlich dem Sieger zufiel. Diese Tatsache war für die 
Teilung Europas nach dem Krieg bestimmend - nicht das Abkommen von Jalta, wie 
es eine mythologisierende Art der Geschichtsschreibung wahrhaben möchte. Die 
Teilung Europas und die ihr entsprechende politische Mentalität kann als das eigent-
liche Erbe Münchens angesehen werden; sie läßt sich nur allmählich und mühsam 
durch das Bestreben überwinden, die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, 
die Bestimmungen der Schlußakte von Helsinki und das, was Gorbatschow heute das 
„neue Denken" nennt, in den internationalen Beziehungen durchzusetzen. 

Man kann über München nicht sprechen, ohne seine unmittelbaren Folgen für die 
Tschechoslowakei zu nennen. Schwer wog nicht nur die Abtretung der für die Tsche-
choslowakei wirtschaftlich und politisch wichtigen Grenzgebiete, sondern vor allem 
der Verlust der Demokratie, die für dieses Land bis zum Münchener Abkommen cha-
rakteristisch gewesen war und es zum Objekt haßerfüllter Angriffe seiner faschisti-
schen oder faschistoiden Nachbarn gemacht hatte. Die Absurdität des Schicksals der 
Tschechoslowakei lag darin, daß die Verteidiger ihrer Demokratie von den als Vorbild 
und Garant der Demokratie geltenden Westmächten gebieterisch dazu gezwungen 
wurden, diese Demokratie preiszugeben. Was den Versicherungen der „appeaser" zu-
folge damit gerettet werden sollte, hat Hitler kurz darauf zertrampelt: die staatliche 
Existenz der verstümmelten Tschechoslowakei, die durch das dem tschechischen 
Volk aufgezwungene Kolonialregime des Protektorats ersetzt wurde, in dem die eth-
nisch-nationale Identität der Tschechen schrittweise beseitigt werden sollte. Die 
offenkundige Gleichgültigkeit, die London und Paris gegenüber den Folgen von 
München zeigten (deutlich noch bis zum Juli 1941 an der Weigerung, die tschechoslo-
wakische Exilregierung trotz des Einsatzes tschechoslowakischer militärischer Ein-
heiten im Kampf gegen Hitler diplomatisch als vollberechtigten Partner anzuerken-
nen), trug zur Umorientierung des Widerstandes im Lande selbst als auch im Londo-
ner Exil bei. Die Haltung der Sowjetunion in der Septemberkrise von 1938 (ungeach-
tet der Tatsache, daß damals über die Möglichkeit wirksamer sowjetischer militäri-
scher Hilfe Unklarheiten bestanden, die auch heute noch nicht beseitigt sind), die Ein-
sicht in die sich verändernden Machtkonstellationen in Europa und die sowjetische 
Politik in der Anti-Hitler-Koalition veranlaßten Präsident Beneš schon Ende 1943 
zum Abschluß eines Beistandspaktes mit Moskau und zur Verlagerung des Zentrums 
der militärischen Beteiligung der Tschechoslowakei am Krieg in den Osten. Von dort 
kam auch die Hilfe für den slowakischen Aufstand von 1944 und die Befreiung des 
größten Teils des Landes bei Kriegsende. Parallel dazu verstärkte sich der Einfluß der 
Kommunisten auf die gesamtpolitische Entwicklung; diese hatten das Münchener Ab-
kommen ebenfalls abgelehnt und von Anfang an die Orientierung auf die Sowjetunion 
unterstützt. 

Die Erinnerung an München und dessen Folgen spielten - als eine Art nationales 
Trauma - eine bedeutende Rolle in der Politik des Wiederaufbaus der Tschechoslowa-
kei. „Nie wieder München" bedeutete nicht nur ein Schlagwort, sondern eine tiefver-
wurzelte Überzeugung breitester Schichten des Volkes. Dies wurde dann ausschlag-
gebend, als die Zusammenarbeit zwischen dem Westen (angeführt von den USA) und 
der Sowjetunion (die Verbindung mit dieser bildete eine Voraussetzung der demokra-
tischen Entwicklung der tschechoslowakischen Nachkriegspolitik) zerbrach und der 
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Kalte Krieg begann. Im Februar 1948 führte das Münchener Trauma zur Unter-
stützung der von den Kommunisten durchgesetzten Lösung der Regierungskrise, zur 
Schwächung der Gegner dieser Lösung und schließlich zum Einverständnis von Beneš 
mit der kommunistischen Regelung, die in die Anpassung an das sowjetische Modell 
überging. Die Wirkung des Münchener Traumas - gelegentlich von der offiziellen 
Propaganda dramatisiert - schwächte sich erst in den sechziger Jahren ab und wurde 
durch die Ereignisse des Jahres 1968 verdrängt; sie ist mit der Normalisierung des Ver-
hältnisses zur Bundesrepublik (diese schloß die beiderseitige Anerkennung der 
Ungültigkeit des Münchener Vertrages ein) erloschen. 

München setzte dem viele Jahrhunderte dauernden Zusammenleben von Tschechen 
und Deutschen in den böhmischen Ländern ein Ende. Dieses war schließlich auch das 
unmittelbare Ziel der Politik des Dritten Reiches (auch wenn die „sudetendeutsche 
Frage" praktisch bloß ein Vorwand zur Zerstörung der Tschechoslowakei war). Wäh-
rend in den zwanziger Jahren noch ein bedeutender Teil der Deutschen in der Tsche-
choslowakei für eine demokratische Regelung des Verhältnisses zwischen den beiden 
Nationalitäten gewonnen werden konnte, strebte der Nationalsozialismus seit 1933 
eine andere Lösung an, die ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Tschechen und 
Deutschen ausschloß. Durch München wurden beide Völker voneinander getrennt. 
Nach der Zerschlagung des tschechoslowakischen Staates konnte das Zusammenleben 
beider Völker zwar fortgeführt werden, aber nur auf der Grundlage der kategorialen 
Unterscheidung zwischen einem Herrenvolk und einer Untertanenrasse, die ihrer 
nationalen Identität beraubt werden sollte. Dies geht klar aus allen Dokumenten her-
vor, die die Herrschaft des Dritten Reiches über die böhmischen Länder hinterlassen 
hat. Das Erlebnis jener Jahre ließ - zumindest für die unmittelbar folgende Zeit -
kaum eine Möglichkeit zu, einen erneuerten Versuch der demokratischen Regelung 
des Verhältnisses zwischen den beiden Völkern zu unternehmen. Der nach dem 
Kriege wiedererrichtete tschechoslowakische Staat hat im Einverständnis mit den alli-
ierten Mächten in Potsdam das Münchener Abkommen in sein Gegenteil verkehrt und 
die Deutschen aus seinem Staatsgebiet ausgesiedelt. Dies war der letzte Akt des trauri-
gen Kapitels, mit dem das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen endete -
eine Koexistenz, die trotz sporadischer Zusammenstöße viel Positives für die Ge-
schichte Böhmens und Mährens hervorgebracht hat. Es gibt gewiß vieles, was gegen 
diese „Endlösung" eingewendet und woran sie kritisiert werden kann, auch wenn sie 
- verglichen mit der von Hitler bereits begonnenen „Endlösung" des tschechischen 
Problems - weniger negativ beurteilt werden könnte. 

Das Münchener Abkommen hat auf diese Weise durch seine Folgen das Problem 
der tschechisch-deutschen Beziehungen auf die Staatsgrenzen verschoben. Da die 
Tschechoslowakei - insbesondere der tschechische Teil, der seit 1968 seine eigene 
staatliche Identität besitzt - als einziges Land zugleich Nachbar beider deutscher Staa-
ten und Österreichs ist, bieten sich viele Möglichkeiten und Aufgaben an, um hier der 
gegenseitigen Verständigung zu dienen und einen gemeinsamen Beitrag zur Sicherheit 
und friedlichen Zusammenarbeit in Europa zu leisten. 
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Franz Josef Strauß (f), Bayerischer Ministerpräsident: 

Beim Besuch des Bundeskanzlers anfang Februar ist in Prag zum erstenmal nach 
40 Jahren ein offizielles Wort des Bedauerns über die Vertreibung der Sudetendeut-
schen ausgesprochen worden. Beginnt sich, so fragte die „Welt" am 8. Februar, das 
Klima zwischen Bonn und Prag zaghaft zu erwärmen? Immerhin: Der Sprecher und 
Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Franz Neubauer, nannte 
diese Geste „denkwürdig". Das ist sie wohl auch, bedenkt man, daß die amtlichen 
Stellen der Tschechoslowakei bisher die völkerrechtswidrige und grausame Ver-
treibung der Sudetendeutschen entweder totgeschwiegen oder als „historisch not-
wendig" zu rechtfertigen gesucht haben. 

Was 1945 in den Jahren unmittelbar danach den Sudetendeutschen angetan wurde, 
läßt sich nicht nur aus der „Balkanisierung" Ost-Mitteleuropas erklären, die in Saint-
Germain 1919 vollzogen wurde, und zwar mehrfach unter Verletzung des vom Präsi-
denten Wilson aufgestellten Grundsatzes des Selbstbestimmungsrechts der Völker. 

Heute wissen wir: Die Nachfolgestaaten des Habsburger-Reiches, ganz besonders 
die Tschechoslowakei und Polen, bargen Zündstoff für neue Konflikte von Anfang an 
in sich, weil sie in einer „Gemengelage" der Nationalitäten gleichwohl als National-
staaten nach französischem Vorbild begründet wurden. 

Daraus entstand das Problem der Minderheiten, die ständig in dem Zwiespalt leb-
ten, sich entweder als loyale Staatsbürger für einen allmächlichen Ausgleich mit der 
den Staat beherrschenden tschechischen bzw. polnischen Mehrheit zu bemühen, was 
angesichts der aufgeputschten nationalen Leidenschaften beinahe unmöglich war, 
oder aber die Vereinigung mit dem Land zu erstreben, in dem sie die Mehrheit bilde-
ten. 

Die Sudetendeutschen haben sich gegen ihre historische und gefühlsmäßige Bin-
dung an Österreich oft bis an die Grenze dessen, was für ihre Selbstachtung erträglich 
war, Prag gegenüber um Loyalität bemüht. Dies gilt selbst noch für die Zeit nach 
1935, als nacheinander das Saarland, die linksrheinischen Gebiete und Österreich zu 
Bausteinen „Großdeutschlands" wurden. 

Aber seit März 1938, seit dem „Anschluß" Österreichs, war allen europäischen 
Regierungen klar: Als nächstes, und wie man ängstlich hoffte, letztes der deutsch-
besiedelten Gebiete würde Hitler das Sudetenland in das Deutsche Reich einzuglie-
dern suchen. 

Man mag es als Ironie der Geschichte verstehen, daß die Westmächte Hitler nicht in 
den Arm fielen, als dieser seine „letzte territoriale Forderung" stellte, weil er sich auf 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker berufen konnte. Eine wesentliche Rolle 
spielte dabei für die Nachgiebigkeit der Westmächte gegenüber Hitler die Tatsache, 
daß sie schon bald nach Versailles sich eines schlechten Gewissens bewußt wurden. In 
Wahrheit hatte Hitler schon am 30. Mai 1938 in einer Weisung an die Wehrmacht sei-
nen „unabänderlichen Entschluß" erklärt, „die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit 
durch eine militärische Aktion zu zerschlagen". 

In Hitlers Kalkül war den Sudetendeutschen die Rolle der Auslöser zugewiesen. 
Seine Pläne zielten auf „Lebensraum im Osten", was jeder aufmerksame Leser seines 
Buches „Mein Kampf" schon seit 1925 hätte wissen können. Es ging ihm 1938 ebenso-
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wenig um das Sudetenland wie ein Jahr später um Danzig. Das Münchener Abkom-
men vom 29. September 1938 wurde von Hitler noch keine sechs Monate später ge-
brochen, als er in Prag einmarschierte und die sogenannte „Rest-Tschechei" zum Pro-
tektorat des Deutschen Reiches erklärte. 

So ist in München im September 1938 dem deutschen Diktator ein Stein auf seinem 
Marsch in den Krieg aus dem Weg geräumt worden. Der christlich-soziale sudeten-
deutsche Minister Zajicek schrieb 1960: 

„Wir wollten im Herzen Europas einen dauerhaften Völkerfrieden anbahnen. Da-
mit wollten wir dem Weltfrieden dienen. Um diese . . . Aufgabe zu erfüllen, hätten wir 
nicht nur Zeit gebraucht, sondern auch viel Geduld und guten Willen auf beiden Sei-
ten. Gegen diese Kardinalforderung jeder Politik wurde schwer gesündigt. Und die 
Strafe für diese Sünden: Die Tschechen haben ihre Freiheit, wir haben unsere Heimat 
verloren . . . " 

München mußte der letzte Akt der Appeasement-Politik der Westmächte sein. Der 
Inhalt des Abkommens bezeichnet genau den Punkt, über den hinaus Hitler nicht ge-
hen konnte, ohne den großen Krieg zu riskieren. Daß er es dennoch tat, erweist ihn als 
eine unmoralische, zynische und kriminelle Spielernatur, in dessen politischem Kal-
kül das Schicksal der Sudetendeutschen überhaupt keine Rolle spielte. In München 
konnte Hitler noch einmal - zum letztenmal - die Maske des „völkischen" Politikers 
tragen, dessen Ziel angeblich die Schaffung eines.Großdeutschen Reiches in der Mitte 
Europas war, während er in Wahrheit schon weit über dessen Grenzen hinausblickte. 

Das Münchener Abkommen hat nicht, wie Chamberlain damals meinte, den Frie-
den, sondern den Krieg gefördert. Allein diese historische Wirksamkeit beweist, daß 
es nicht von Anfang an nichtig gewesen sein kann, sondern frühestens mit der Einver-
leibung Böhmens und Mährens, also im März 1939, hinfällig wurde. 

Mit dem Heimatrecht der Sudetendeutschen hat dies nichts zu tun. Erst im Rahmen 
einer allgemeinen europäischen Friedensordnung wird es möglich sein, dieses Recht 
nicht nur einzuklagen, sondern auch durchzusetzen. 

Wie weit der Weg bis dahin noch ist, weiß niemand. Die Sudetendeutschen jeden-
falls sind zum friedlichen Zusammenleben mit den Nachbarn im Osten ebenso bereit, 
wie sie als vierter bayerischer Stamm bereitwillig und erfolgreich das Wohl Bayerns 
und der Bundesrepublik Deutschland befördert haben und weiter befördern. 

Heinz Kühn, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen a. D., Bonn: 

Versailles, das Sicherheitssystem der Alliierten nach dem ersten Weltkrieg, das der 
Niederhaltung Deutschlands dienen sollte, war zwar schon zur Zeit der Weimarer 
Republik durch die unermüdliche Arbeit der republikanischen Erfüllungs- und 
Reformpolitiker porös geworden. Aber dieser reformistische Weg ging den auf 
Revanche Bedachten zu wenig schnell und in die falsche Richtung eines friedlichen 
Europas gerichtet. Sie waren auf den revolutionären Weg festgelegt, sei es um den 
Preis eines zweiten Weltkrieges. Mit Hitlers Machtergreifung schien dieser Weg 
offen, und er war es auch. 

Es begann im März 1936 mit der Rheinlandbesetzung, die aufgrund der unzuläng-
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liehen Rüstung Hitlers noch ein Wagnis war. Die Anerkennung der Annexion Abessi-
niens von Mussolini durch Hitler 1936 brach Italien aus der Locarnofront heraus und 
die italienische Komplizenschaft Hitlers mit Mussolini über Spanien ließ aus der 
Sympathiegemeinschaft eine Interessengemeinschaft der Achse Berlin-Rom werden. 
Auf diese Achse gründete Mussolini seine „Mare-nostro-Politik", die auf die französi-
sche Mittelmeerküste bei Nizza, auf Tunesien, auf Dschibuti und schließlich auf Suez 
gerichtet war. 

Dann folgten im März 1938 die Einverleibung Österreichs ins Dritte Reich und dar-
auf im September 1938 der Kapitulationsbesuch des konservativen britischen Premiers 
bei Adolf Hitler auf dem Obersalzberg, wobei der englische Konservative dem deut-
schen Diktator die Eröffnung machte, daß Großbritannien mit der Annexion des 
Sudetengebiets einverstanden sei. Kaum 14 Tage später, am 29. September 1938, kam 
es dann zum Münchener Abkommen, auf dem die Modalitäten der Abtretung von 
Chamberlain-Daladier-Hitler-Mussolini abgesprochen wurden. Dem folgte, ob-
schon Hitler „auf weitere territoriale Forderungen verzichtet" hatte, schon am 
9. März 1939 der deutsche Einmarsch in Prag und damit „die Erledigung der Rest-
tschechei", wie Hitler dekretierte. Das Schwenken des Kapitulationspapiers von 
München hat Chamberlain ebensowenig genutzt wie der auf dem Londoner Flugplatz 
mit Begeisterung aufgenommene Ruf: „Peace for our time!" 

Als dieses Vorspiel der Etappen zum eigentlichen Ziel beendet war, kam am 1. Sep-
tember der deutsche Einmarsch in Polen und der zweite Weltkrieg. Aber davor er-
folgte am 23. August 1939 noch die Unterschrift unter den „deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffsvertrag", der in Wirklichkeit ein ständig von Mißbrauch umwitterter 
Freundschaftsvertrag, ein Beuteverteilungsvertrag war. 

Ob das Münchener Abkommen in gesinnungsmäßigem Pazifismus der West-
mächte - „Mourir pour Danzig?" war damals zur Zeit unserer Emigration ein popu-
läres Wort - und die verzweiflungsvolle Einsicht, daß man nicht genug gerüstet sei 
oder ob bei den Alliierten die Konzeption der konservativen Engländer von dem 
„kontinentalen Degen" ausschlaggebend war - wer kann das heute mit Exaktheit 
sagen. Darüber ist auch keine Memoirenliteratur und sind keine Archive aussagefähig. 

Zumindest war ein nicht unbeträchtlicher Teil des konservativ-liberalen Bürger-
tums und der Aristokratie, die aus welchen Gründen auch immer antisowjetisch 
waren, der Ansicht, daß der hochgerüsteten Kriegsmaschine Hitlers und der dyna-
misch auf Krieg drängenden deutschen Politik ein Ventil geöffnet werden müsse: nach 
Osten viel besser als nach Westen! Ein deutsch-sowjetischer Krieg würde den jeweils 
Geschwächteren durch angelsächsische Unterstützung wieder auf die Beine bringen, 
bis die beiden „teuflischen Zwillinge" Hitler und Stalin den westlichen Frieden annäh-
men, und man beide der unliebsamen Systeme liquidieren könne. Und Stalin wollte 
die Hitlersche Kriegsmaschine wiederum nach dem Westen umwenden, um der Welt 
den sowjetischen Frieden aufzuzwingen. 

Wenn man also Lehren aus der Situation des Münchener Abkommens für die heutige 
Lage ziehen will, die nunmehr fünfzig Jahre hinter uns liegt, - ganz davon unabhän-
gig, daß sich keine historische Situation wie die vorhergegangenen in fotografischen 
Kopien wiederholt - dann muß man sich überlegen, ob nicht strategische Konsequen-
zen im Zeitalter des Atomkrieges anders aussehen, als zur Zeit des konventionellen 
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Krieges. Wenn man 1936 bei der Rheinlandbesetzung energisch Hitler entgegen-
getreten wäre und die zwei Bataillone zurückgewiesen hätte, die damals über die 
Kölner Rheinbrücke paradierten, wäre uns der ganze Krieg erspart geblieben. 

Durch die Herkunft meines Vaters, obzwar im Rheinland geboren, habe ich eine 
besondere Beziehung zum Sudetenland. Meine Erlebnisse zur Ferienzeit des Gymna-
siasten und meiner Emigrationszeit als Politiker, lassen mich ebenso viel Solidarität 
empfinden mit den nahezu drei Millionen der Sudetendeutschen, die um ihres 
Deutschtum willen - ob sie schuldig gewesen sind oder nicht - gelitten haben. Aber 
das sind Dutzende von Millionen, die um ihrer Nationalität, Rasse oder Religion gelit-
ten haben. Das Schicksal dieser drei Millionen ist nunmehr eine Wegmarke auf dem 
Kalvarienweg, den die Menschheit in dem letzten halben Jahrhundert gewandert ist. 

Die Einheit Europas ist der einzige Weg, um solche Situationen wie die Münchener 
Kapitulation, in welcher Gestalt auch immer, und einen neuen Krieg zu verhindern. 

Bernard Michel, Professor für Neuere Geschichte, Paris: 

Was empfinden wir heute, wenn wir auf die Ereignisse des September 193 8 zurück-
blicken? 

Vor allem Bitterkeit angesichts der allgemeinen Verantwortung aller Beteiligten des 
Dramas: der Staaten und ihrer politischen Führer. 

Die schwerste Verantwortung trifft Nazi-Deutschland, welches in Ostmitteleuropa 
einen Raum für eine rücksichtslose Expansion sah und die neuen Staaten zerstörte, die 
an seiner Ostgrenze errichtet worden waren. 

Aber die Tschechoslowakei, Opfer dieser Aggression, hat die schwere Verantwor-
tung auf sich genommen, sich kampflos zu ergeben. Ihre politischen Führer, und an 
ihrer Spitze Beneš, haben es nicht verstanden, einer Bevölkerung, die bereit war zu 
kämpfen, den Befehl zum Widerstand zu geben. Eine verhängnisvolle Entscheidung, 
die auf allen späteren Entscheidungen lastete, 1948 ebenso wie 1968. 

Frankreich hat den Illusionen des Friedens nicht widerstehen können. Es hat sein 
Bündnis unbestimmten Strömungen geopfert, die einerseits gewaltig, andererseits 
jedoch struktur- und perspektivlos waren, und kaum mehrheitsfähig, wie es die von 
Historikern in den sechziger Jahren wiederentdeckten Meinungserhebungen aus dem 
Oktober 1938 enthüllten. Auf seine Bündnisse und seine Rolle als Großmacht zu ver-
zichten war selbstmörderisch. 

England lebte in der Illusion, daß es sich weiterhin von den Konflikten des konti-
nentalen Europa distanzieren und die Auflösung der kleinen Staaten in Ostmittel-
europa hinnehmen könne, ohne die Risiken in Kauf zu nehmen, die ihm aus seiner 
Großmachtstellung erwuchsen. 

Aber in München läutet die Todesglocke auch für die Deutschen der Tschechoslo-
wakei. Indem sie die Zerstörung des Staates akzeptierten oder aktiv wünschten, haben 
sie sich außerhalb des Landes gestellt. Sie haben einen der höchsten Werte in Ostmit-
teleuropa zerschlagen, nämlich die Solidarität des Landespatriotismus, jene Solidari-
tät, die aufgrund der Nachbarschaftsbande alle Landsleute miteinander vereinte. Ihre 
Vertreibung 1945-1947 stellte nicht den einzig möglichen Ausgang dar, konnte jedoch 
nur aufgrund der brennenden Erinnerung an München Wirklichkeit werden. 
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Wir sind in München alle besiegt worden. Aber das Hauptopfer war Europa, die 
europäische Kultur in ihrer Gesamtheit. Es ist das politische, soziale und kulturelle 
Netz, welches brutal zerrissen wurde, und nach 1945 ist dieser Riß weiterhin vertieft 
worden, anstatt geflickt und geheilt zu werden. 

Was soll man tun? Anfänglich mußten die Historiker, ausgehend von den Archiv-
quellen, die Ereignisse des September 1938 sowohl in ihrem kurzen wie langen Zeit-
horizont isolieren und aufzeigen. Es galt zu verstehen, wie es dazu kam, daß überall 
die falschen Entscheidungen getroffen worden waren. Heute kann man sagen, daß 
diese Aufgabe beinahe beendet ist: die diplomatischen Dokumente sind veröffentlicht 
und die privaten Archive der Hauptakteure ans Tageslicht gebracht worden. 

Es gilt darüber hinauszugehen und zu versuchen, die durch München hervorgerufe-
nen Risse zu überwinden. Nicht in allen direkten Konsequenzen. Die Grenzen, die 
Bevölkerungsverschiebungen sind im jetzigen Europa unwiderruflich. 

Seit einigen Jahren jedoch ist auf beiden Seiten der Bruchlinie Bewegung eingetre-
ten. Es gilt, die intellektuelle Einheit von Europa wiederherzustellen. Es gilt aufzuzei-
gen, wie sich die slawischen und die deutschen Kulturen gegenseitig durchdrungen 
und ergänzt haben selbst in dem Moment, als sie sich auch den französischen und an-
gelsächsischen Einflüssen öffneten. Es gilt, einen europäischen Kosmopolitismus wie-
derherzustellen wie im 18. Jahrhundert und das Positive aus dem Erbe des Nationalis-
mus des 19. Jahrhunderts darin zu integrieren. 

Wir müssen auf München zurückblicken, nicht um schon wieder von Kollektiv-
schuld zu sprechen, sondern um daraus eine Botschaft der Hoffnung für die Zukunft 
abzuleiten. 



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

E R S T E N R E P U B L I K 

Von Gottfried Schramm 

In seiner Neujahrsbotschaf t im Jah r 1922 erklärt e Staatspräsiden t Masaryk , daß die 
tschechisch-deutsch e Frag e nac h seiner Auffassung die wichtigste , ja überhaup t die 
einzig wichtige Frag e in der Tschechoslowakische n Republi k sei1. Diese Frag e hatte , 
so wäre hinzuzufügen , zwei Seiten : Wie setzt sich der neu e Staat mi t der Problemati k 
seiner größte n Minderhei t auseinande r un d wie wurde diese Minderhei t mit der Pro -
blemati k des neue n Staate s fertig? Es schein t mir , daß diese doppelt e Problemati k in 
der zeitgenössische n westdeutsche n Literatu r -  auch wenn wir die extrem nationalisti -
sche Literatu r beiseite lassen -  nich t imme r richtig  dargestell t wird. So lesen wir bei-
spielsweise in dem im übrigen sehr sachliche n Handbuc h des jungen Historiker s 
JörgK . Hoensc h über die Geschicht e der Tschechoslowake i 1918-1965 (aus dem Jah r 
1966) in der Einleitun g folgenden Satz: „Fehlende r Wille un d Unentschlossenheit , die 
Minderheitenfrage n un d das slowakische un d ruthenisch e Autonomiebegehre n recht -
zeitig einer gerechte n Lösun g zuzuführen , trugen ebenso wie ein währen d der Welt-
wirtschaftskrise sprunghaf t unte r den Minoritäte n erwachender , von den Regierun -
gen der Nachbarstaate n unte r der Führun g Hitler s pervertierte r Nationalismu s zu der 
Verstümmelun g der CSR im Münchene r Abkomme n 1938 un d ihre r Liquidatio n nac h 
der Errichtun g des ,Schutzstaates ' Slowakei un d des Protektorat s ,Böhmen-Mähren ' 
im Mär z 1939 bei". Die s ist ein langer , in deutsche r Weise verschränkte r Satz , aus dem 
wir herauslesen , daß vier Faktore n eine Rolle spielten : 

1. ein Versagen des Staates , der keine Bereitschaf t zeigte, die Nationalitätenfrage n 
der Deutschen , Slowaken un d Ruthene r zu lösen; 

2. die Weltwirtschaftskrise , die nieman d zu verantworte n hatte ; 

3. der Nationalismus , der in der Zei t seines „sprunghafte n Erwachens " offenbar als 
bloße Folgewirkun g des ersten un d zweiten Faktor s begriffen wurde ; 

4. Hitler , der diesen Nationalismu s pervertiert e un d für seine Ziele nutzte . 

De r Verfasser, der seit 1965 Neuer e und Osteuropäisch e Geschicht e an der Universitä t Frei -
burg lehrt , folgt einer Anregung von Rudol f Jaworski, wenn er die folgende, bereits zwanzig 
Jahre alte Skizze zum Druc k gibt. Es handel t sich, wohlgemerkt , nich t um Forschung , son-
dern um Lehre . Sie wurde in der For m belassen, in der sie seinerzei t vorgetragen wurde: zu-
nächs t im Rahme n meine r Freiburge r Vorlesung über „Ostmitteleurop a zwischen den Welt-
kriegen", dann , im Jun i 1968, vor Historiker n in Brunn und Prag. Stücke aus der tschechi -
schen Übersetzung,  die mir Antoní n Měšían für meine Vortragsreise anfertigte , erschiene n 
unte r dem Titel Češi a Němc i v ČSR [Tscheche n und Deutsch e in der ČSR] in der Zeitschrif t 
Dějiny a současnos t 18 (1968) Nr . 48, S. 14-17. 
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Was ließe sich dieser komprimierten Analyse von Hoensch hinzufügen? Zunächst 
einmal können wir das slowakische und das ruthenische Problem beiseite lassen. Ich 
habe in meinen vorangegangenen Vorlesungen in Freiburg darauf hingewiesen, daß 
die slowakische Frage die Integrität der Republik ganz offensichtlich so lange nicht 
bedrohte, bis Hitler den slowakischen Separatismus anzuheizen begann. Das rutheni-
sche Problem war unbedeutend und wurde bis 1939 ohne ernsthafte Schwierigkeiten 
bewältigt. Es bleibt also nur die deutsche Frage. War Hitler wirklich nur der vierte 
Sprengsatz nach den Versäumnissen des tschechoslowakischen Staates, nach der Welt-
wirtschaftskrise und der steigenden Flut des Nationalismus? Oder verhielt es sich 
nicht vielmehr so, daß er mit seiner Politik gar nicht darauf angewiesen war, daß der 
tschechoslowakische Staat bestimmte Probleme nicht zu lösen vermochte und der 
Druck der Wirtschaftskrise zunehmende Spannungen hervorrief? Hat denn der tsche-
choslowakische Staat überhaupt bei der Lösung der Nationalitätenfrage versagt? Es 
scheint mir an der Zeit zu sein, eine Lanze für die Erste Tschechoslowakische Repu-
blik zu brechen, denn die Tschechoslowakei war zusammen mit Finnland der einzige 
Staat in Ostmitteleuropa, in dem die Demokratie bewahrt wurde, und sie war Finn-
land noch darin überlegen, daß die Demokratie hier niemals ernsthaft in Gefahr geriet. 
Meine eigenen Ansichten zu diesem Thema wurden vor nicht allzulanger Zeit durch 
die Lektüre eines Buches bestätigt, das aus der Feder eines deutschen Sozialdemokra-
ten aus der Tschechoslowakei stammt, der nach England emigrierte. Gemeint ist das 
Buch von Johann Wolfgang Brügel „Tschechen und Deutsche 1918-1938", das 1967 
in München erschienen ist. Die Formulierung von Hoensch, es habe der Wille und die 
Entschlossenheit gefehlt, die Minderheitenfrage gerecht zu lösen, wird, wie ich 
meine, der Sache nicht gerecht. 

Wie verhielt es sich nun mit dieser Frage bei der Gründung der Republik? Die 
Tschechoslowakei entstand auf einem Gebiet, das - verglichen mit dem übrigen 
Europa - erstaunlich stabile Grenzen besaß. Der Karpatenkamm, die böhmischen 
Grenzgebirge und der Unterlauf der March tauchen als politische Grenzen schon auf 
einer Landkarte auf, die wir für die Zeit der Ottonen und der Stauferdynastie zeichnen 
könnten. Diese Grenzen fielen über Jahrhunderte hinweg nicht mit den Grenzen der 
Nationalität zusammen. Die Randgebiete Böhmens wurden im 12. und 13. Jahrhun-
dert von Deutschen besiedelt, das nördliche Ungarn bildete von alters her die Wohn-
stätte der Slowaken. Die Festlegung der tschechoslowakischen Grenzen folgte im 
Westen und im Osten unterschiedlichen Argumenten. Im Osten wurde die uralte 
politische Verbindung der Slowakei mit Ungarn mit dem Argument der nationalen 
Selbstbestimmung zerschlagen, dem die Madjaren selbstverständlich - um die Einheit 
dieses Gebietes zu wahren - historische Argumente entgegensetzten. Im Westen blieb 
dagegen Böhmen ohne Rücksicht auf die Nationalitätengrenze und im Widerspruch 
zum Selbstbestimmungsrecht als historisches Ganzes erhalten. In Böhmen erwies es 
sich als notwendig, den nichthistorisch argumentierenden Deutschen entgegenzutre-
ten. Die deutschen Abgeordneten aus Böhmen beschlossen am 21. Oktober 1918, 
einen „Ausschuß zur Vorbereitung der Konstituierung der Provinz Deutsch-Böhmen 
in Deutsch-Österreich" zu bilden. Die deutsch besiedelten Grenzgebiete wurden in 
vier politische Einheiten eingeteilt. Diese territoriale Reorganisation, durch welche 
die Eingliederung in die Tschechoslowakische Republik verhindert werden sollte, 



G. Schramm, Tschechen und Deutsche 385 

wurde von der Hoffnung getragen, es werde möglich sein, sich zusammen mit Öster-
reich - als dessen Teil sich die Deutschen fühlten - dem Deutschen Reich anzuschlie-
ßen. Anders ausgedrückt handelte es sich um den Versuch, der totalen Niederlage zu-
mindest dadurch etwas Positives abzugewinnen, daß die deutsche nationale Einheit 
verwirklicht wurde, der in glücklicheren Zeiten die Existenz der Habsburgermonar-
chie im Wege gestanden hatte. Dieser Gegensatz zwischen den deutschen und den 
tschechoslowakischen Zielsetzungen wurde damals nicht in demokratischer Weise 
überbrückt, sondern einfach durch Waffengewalt aus der Welt geschafft. Tschecho-
slowakische Truppen besetzten die Grenzgebiete, und am 4. März 1919 - anläßlich 
der Einberufung der deutsch-österreichischen Nationalversammlung in Wien - fan-
den Kundgebungen für das Selbstbestimmungsrecht statt, bei denen u. a. in Kaaden 20 
und in Sternberg 16 Menschen ums Leben kamen, wie die deutsche Literatur unabläs-
sig in Erinnerung ruft. Wie begründete die tschechoslowakische Seite den Anspruch, 
die deutsch besiedelten Randgebiete auch gegen den Willen der Bevölkerung in das 
neue Staatswesen einzubeziehen? Hier spielten verschiedene Argumente eine Rolle: 

1. Die Tschechen fühlten sich als Sieger und hatten daher das Recht der Stärkeren. 
Unumwunden brachte dies Alois Rašín in einem Gespräch mit dem deutschen Sozial-
demokraten Josef Seliger am 4. 11. 1918 zum Ausdruck, wobei die Schärfe der Fest-
stellung Rašíns sicher auch etwas damit zu tun hatte, daß er unter habsburgischer 
Herrschaft im Jahre 1916 aus politischen Gründen zum Tode verurteilt worden war. 
Rašín erklärte: „Das Selbstbestimmungsrecht ist eine schöne Sache, aber nach dem 
Sieg der Entente entscheidet die Macht." Was Windischgraetz 1848 den Tschechen 
entgegengehalten hatte, wandte Rašín nun gegen die Deutschen: „Mit Rebellen ver-
handeln wir nicht". Die Vorstellung, daß die Besiegten aus der Niederlage noch einen 
nationalen Gewinn ziehen könnten, war für den Tschechen ebenso undenkbar wie für 
die Verbündeten. 

2. Im politischen Klima der Jahre 1918-1919 spielte gewiß auch der Wunsch der 
Tschechen eine Rolle, sich für erlittenes Unrecht Genugtuung zu verschaffen. Die 
Deutschen in Böhmen waren ja nicht nur eine in den Randgebieten siedelnde Bevölke-
rungsgruppe, sondern traten überall im Lande gegenüber den Tschechen als herr-
schende Nation auf, als Beamte, Unternehmer usw. Sie hatten lange von den Privile-
gien profitiert, die ihnen die Bestimmungen des Wahlrechts der Habsburgermonar-
chie einräumten, und von der Unterstützung, die ihnen die Regierung überall zuteil 
werden ließ. Obwohl sie nur 33 Prozent der Bevölkerung in Böhmen und 25 Prozent 
der Bevölkerung Mährens stellten, maßten sich die Deutschen an, die führende Rolle 
in den böhmischen Ländern zu spielen. Gerade die Verhältnisse in der Stadtverwal-
tung von Brunn erscheinen mir in dieser Hinsicht sehr bezeichnend. Bei den Tsche-
chen war daher die Versuchung groß, den Spieß umzudrehen und nun selbst die Rolle 
der herrschenden Nation zu übernehmen. 

Die Gründer des neuen Staates bezogen ihre Argumente jedoch nicht aus solchen 
Emotionen. Die führenden politischen Persönlichkeiten der Tschechen, insbesondere 
Masaryk und Beneš, waren keine verblendeten Nationalisten. Zur Verteidigung der 
Grenzen von Böhmen und Mähren brachten sie durchaus ernstzunehmende Argu-
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ment ě vor, die beispielsweise im Berich t der tschechoslowakische n Kommissio n für 
St. Germai n vom 6. Mär z 1919 in dieser Reihenfolg e auftauchten : 

1. einheitliche r Wirtschaftsraum ; 

2. einheitliche r Verkehrsraum ; 

3. die Sicherhei t des Staate s (der Verzich t auf die Gebirgsgrenz e wäre eine r Auslie-
ferun g des ganzen Lande s an die Deutsche n gleichgekommen) . 

Di e politisch e Führun g gab zu, daß die Eingliederun g eine r so großen Zah l von 
Deutsche n in den neue n Staa t eine gewisse Hypothe k auf dessen Zukunf t darstellte , 
ging aber davon aus, daß bei eine r Abtretun g der betreffende n Gebiet e die negativen 
Folgen überwiegen würde n - auch für die Deutsche n selbst, die ohn e Zusammen -
arbei t mit den Tscheche n überhaup t nich t existieren konnten . 

Gewi ß fiel auch manche s unglücklich e Wort . So wurde behauptet , daß die deutsch e 
Ansiedlun g in Böhme n erst in neuere r Zei t erfolgt sei. Da s erinner t an Masaryk s Aus-
rutsche r in seiner ersten Botschaf t an das tschechoslowakisch e Volk vom 22. Dezem -
ber 1918, in der er die Deutsche n als Einwandere r un d Koloniste n bezeichnete . Heut e 
sind wir un s vielleicht meh r darübe r im klaren , daß historisch e Hinweis e darauf , wie 
lange eine bestimmt e Grupp e in einem bestimmte n Rau m gesiedelt hat , für die Lösun g 
von Nationalitätenfrage n ohn e Bedeutun g sind. Es ist beispielsweise unerheblich , daß 
die Chinese n verhältnismäßi g spät nac h Singapu r gekomme n sind, wenn sie dor t nu n 
einma l die Mehrhei t bilden . Sieht man einma l von dem erwähnte n Ausrutsche r ab, den 
ich hier nu r als Beispiel für sich ständi g wiederholend e un d im Grund e unvermeidbar e 
psychologisch e Fehle r anführe , so waren die oben zitierte n Argument e überzeugend . 
Di e Abtretun g der Randgebiet e Böhmen s hätt e in der Ta t eine Zersplitterun g von 
Wirtschaf t un d Verkehr des Lande s bedeutet . Weiterhin : Zusamme n mi t der deut -
schen Mehrhei t dieser Gebiet e wären Deutschlan d starke tschechisch e Minderheite n 
einverleib t worden . Diese wären in einem großen , nationa l einheitliche n Staa t in einer 
weitaus schwierigeren Lage gewesen als die Deutsche n im tschechoslowakische n 
Staatsverband . Am überzeugendste n ist jedoch das Sicherheitsargument . Zwar er-
schein t es aus psychologische n Gründe n in der oben zitierte n Rangfolge an letzte r 
Stelle, da ma n nich t zugeben wollte, daß ma n auch ein am Bode n liegendes Deutsch -
land fürchtet e -  seinem Gewich t nac h gehört e dieses Argumen t jedoch an die erste 
Stelle. Mi t Grenzen , die durc h Gebirgskämm e gebildet wurden , ließ sich der Staat ver-
hältnismäßi g gut verteidigen , un d dies trot z seiner langgestreckte n Gestalt . Ohn e 
diese Grenze n wäre der tschechoslowakisch e Staat einem starken Deutschlan d auf Ge -
deih un d Verderb ausgeliefert gewesen. Da s Bemühe n der Tschechoslowakei , ihre 
Westgrenze zu sichern , hatt e dahe r nicht s mi t Siegesrausch zu tun , sonder n entspran g 
der nüchterne n Einsich t in die eigenen Interessen . Ohn e diese Voraussetzun g wäre es 
nich t möglich gewesen, einen stabilen Staat aufzubauen . Als wenig glückliche n Schrit t 
wird ma n dagegen die Forderun g bezeichne n dürfen , die historische n Grenze n dor t 
zu verändern , wo sich national e Argument e anboten , wie dies beim Hultschine r 
Ländche n un d bei kleinere n Korrekture n der Grenz e gegen Österreic h der-Fal l war. 
Ursprünglic h wurde n dabei Kompensatione n in Betrach t gezogen, von dene n ma n 
aber späte r Abstand nahm . Hie r wurde n geringfügige national e Gewinn e um den 
Prei s einer inkonsequente n Argumentatio n in der Grenzfrag c erkauft . 
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Fassen wir also zusammen: Die tschechoslowakische Staatsnation setzte sich bei der 
Gründung des Staates über den Willen der deutschen Bürger hinweg. Aber es bleibt 
festzuhalten: 

1. Von der Staatsgründung wurden die Deutschen erst dann ausgeschlossen, als 
sich eine unüberbrückbare Kluft zwischen den beiden Völkern aufgetan hatte. An-
fangs wurde den Deutschen durchaus eine Beteiligung an Gremien angeboten, die den 
Staat begründeten. 

2. Obwohl die Deutschen nicht an der Ausarbeitung der Verfassung beteiligt 
waren, wurden Minderheitengesetze verabschiedet, die den Deutschen und anderen 
Minoritäten sehr weitgehend entgegenkamen. Teilweise erhielten die Minderheiten 
größere Rechte als sie Staaten mit vorbildlich geregelten Nationalitätenfragen gewähr-
ten, etwa die Schweiz, Belgien oder Finnland. Was den Deutschen versagt blieb, war 
die Einlösung der Forderung nach Autonomie. Die Tschechen wiesen diese Forde-
rung zurück, denn sie sahen in der Autonomie - keineswegs grundlos - den ersten 
Schritt zur Loslösung der Randgebiete von Böhmen. Wenn wir einmal überlegen, was 
die Deutschen durch die Verwirklichung der Autonomieforderung erreicht hätten, 
kommen wir zu dem Schluß, daß sie ihre Stellung in den Gebieten gestärkt hätten, in 
denen die deutsche Nationalität ohnehin nicht bedroht war. Andererseits hätten die 
Tschechen nach der Durchführung der deutschen Autonomie keinen Anlaß gesehen, 
den Deutschen auf der Grundlage der tschechoslowakischen Minderheitengesetze in 
den Gebieten entgegenzukommen, in denen die deutsche Bevölkerung eine Minorität 
bildete. 

Natürlich können wir in der Geschichte die Frage, ob eine bestimmte Entscheidung 
als gerecht oder ungerecht anzusehen ist, nicht isoliert betrachten. Wir müssen fragen, 
wie die Beteiligten reagierten. Verhielt es sich wirklich so, daß sich die Deutschen zu 
keiner Zeit mit dem neuen Staat abfanden? Die Anfänge waren in der Tat schwierig. 
Der Abstieg von einer privilegierten Nation zu einer Nationalität im Schatten einer 
Staatsnation konnte psychologisch nur schwer verkraftet werden, ja brachte solche 
Schwierigkeiten mit sich, daß man zunächst nicht wahrhaben wollte, welche Vorteile 
das Verbleiben im Verband der böhmischen Länder bot. Die Festlegung der Grenzen 
im Jahre 1919 bedeutete, daß das alte, bewährte System der Wirtschafts- und Ver-
kehrsbeziehungen erhalten blieb, daß man nicht an Sachsen angegliedert wurde, das 
die gleiche industrielle Struktur wie Nordböhmen besaß und daher eine höchst unlieb-
same Konkurrenz dargestellt hätte. Schließlich war es auch von Vorteil, daß die Deut-
schen in der Tschechoslowakei einem Staat angehörten, der auf der Seite der Sieger-
mächte des Weltkrieges stand, während Deutschland hohe Reparationen bezahlen 
mußte und eine kümmerliche Existenz fristete. Es scheint aber, daß diese Argumente 
mit der Zeit an psychologischem Gewicht gewannen. Die Berichte des deutschen Ge-
sandten in Prag, der doch sicherlich eher die negativen Erscheinungen wahrnahm, 
konstatieren in den zwanziger Jahren eine durchaus zufriedenstellende Lage der deut-
schen Minderheit, und diese selbst hat ihre Situation nicht anders eingeschätzt. Den 
gleichen Schluß kann man aus einer Analyse der Wahlergebnisse in den Jahren 1920, 
1925 und 1929 ziehen. In diesen Wahlen sicherten sich die sogenannten aktivistischen 
Parteien - die Sozialdemokraten, der Bund der Landwirte und die Christlich-Sozia-
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len, die dem neuen Staat loyal gegenüberstanden - mit über 70 Prozent der Stimmen 
die Mehrheit unter den Deutschen. Um den Rest der Wählerschaft konkurrierten die 
(unabhängig von den reichsdeutschen Nazis entstandenen) Nationalsozialisten und 
die Partei der Deutschnationalen, wobei erstere den Deutschnationalen ihre allzu 
ablehnende Haltung zum tschechoslowakischen Staat vorwarfen. Daran ist zu erken-
nen, daß mit einer betont negativen Einstellung zu dem neuen Staat nur wenig Stim-
men zu gewinnen waren, die Integration vielmehr rasche Fortschritte machte. Eher als 
die Slowakische Volkspartei stellten der deutsche Bund der Landwirte und die deut-
schen Christlich-Sozialen 1926 je einen Minister der Regierung des Landes. Im Jahre 
1929 traten die tschechischen Sozialdemokraten nur unter der Bedingung in die Regie-
rung ein, daß sich auch die deutschen Sozialdemokraten an dieser beteiligen würden, 
und überließen dann dem Deutschen Dr. Ludwig Czech das Ministerium für Sozial-
fürsorge. Es war andererseits offensichtlich ein Fehler, die deutschen Christlich-
Sozialen bis 1936 in die Opposition zu drängen, obwohl diese Gruppe mehrheitlich 
nicht gegen die Regierung Front machte. Im Bereich des Schulwesens hätten die Deut-
schen weitreichende Autonomie erreichen können, d. h. eigene Schulämter und die 
Einbeziehung in das allgemeine Schulsystem auf ministerieller Ebene. Diese Perspek-
tive wurde seit Hitlers Machtergreifung zunichte gemacht. 

Noch vor diesem verhängnisvollen Ereignis wurden freilich die hoffnungsvollen 
Ansätze zur Integration der Deutschen in den neuen Staat durch die Weltwirtschafts-
krise, die die Tschechoslowakei spät, aber um so heftiger traf, schweren Belastungen 
ausgesetzt. In dieser Zeit ließen sich die Deutschen in den böhmischen Ländern von 
einer Welle der Unzufriedenheit mit der Prager Regierung mitreißen, und viele von 
ihnen begannen nun damit, die angeblich ungerechte Lösung der Nationalitätenfrage 
schärfer und leidenschaftlicher anzuprangern als in den Jahren zuvor. 

Der Historiker sollte vermeiden, seine Rekonstruktion der objektiven Kausal-
zusammenhänge auf die subjektiven Überzeugungen und Zeugnisse der Zeitgenossen 
zu gründen, und das heißt in unserem Fall auf die Behauptung, daß sich damals, in den 
Jahren der großen Krise, die Sünden der Vergangenheit rächten. Die Tatsache, daß das 
von Deutschen besiedelte Nordböhmen besonders schwer von der Krise getroffen 
wurde, kann nicht daraus erklärt werden, daß die Tschechen vom Staat protegiert 
wurden, sondern hatte ihre Gründe in der wirtschaftlichen Struktur dieses Gebiets, 
die überwiegend durch eine veraltete industrielle Produktion geprägt wurde. Auch 
wenn die Deutschen nach der Entstehung der Tschechoslowakei ihre Autonomie-
forderung durchgesetzt hätten, wären sie mit der Weltwirtschaftskrise nicht besser 
fertig geworden, im Gegenteil: In der gegebenen politischen Ordnung, die für die 
deutschen Gebiete kein eigenständiges Wirtschaftssystem vorsah, konnten die Deut-
schen davon profitieren, daß die tschechischen Gebiete unter der Krise weniger zu lei-
den hatten; sie erhielten daher eine höhere soziale Unterstützung als ihrem Beitrag zur 
gemeinsamen Kasse entsprach. Wenn viele Deutsche dennoch die eigene Not als Folge 
der politischen Privilegierung der Tschechen interpretierten, dann mythologisierten 
sie lediglich ein vielschichtiges strukturelles Problem in einer Weise, die für Krisen-
zeiten allgemein typisch ist. 

Solche Mythen können - wie falsch sie auch immer sein mögen - Geschichte 
machen. In unserem Fall müssen wir jedoch berücksichtigen, daß sich das Kräfte-
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Verhältnis zwischen den politischen Gruppierungen der Sudetendeutschen im Verlauf 
der Weltwirtschaftskrise in ähnlicher Weise veränderte wie in der Weimarer Republik. 
Auch dort behauptete die Linke im wesentlichen ihr Wählerpotential, während die 
bürgerliche Mitte - soweit nicht ausgesprochen katholisch orientiert - und zum 
großen Teil auch die alten Rechte von der neuen extremen Rechten ausgebootet wur-
den. Wie läßt sich diese Parallelität erklären ? Am ehesten wohl dadurch, daß die Deut-
schen unter den Schlägen der Krise wieder nationalen Tendenzen zu verfallen began-
nen, weil der Faktor, der ihre Integration in die Tschechoslowakei gefördert hatte, 
nämlich die bessere wirtschaftliche Situation in einem prosperierenden Staat, der auf 
der Seite der Siegermächte stand, seine Wirksamkeit verloren hatte. Die gegebenen 
konkreten Bedingungen bestimmten die Form der nationalistischen Unzufriedenheit 
der Deutschen mit den bestehenden Verhältnissen: in Deutschland war es der Protest 
gegen die Knechtung durch die Reparationen, in der Tschechoslowakei der Protest 
gegen die Prager Nationalitätenpolitik. 

Man kann die Frage stellen, ob sich die Situation wieder beruhigt hätte, nachdem die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten überwunden waren. Doch bevor diese Möglichkeit 
überhaupt aktuell wurde, fegte sie der Gewittersturm, der 1933 begann, hinweg. Von 
nun an gab es keine Aussicht mehr auf Integration. Denn in Berlin entschied nun ein 
Mann, den auch die äußersten Zugeständnisse Prags in der Nationalitätenfrage nicht 
von seiner Entschlossenheit abbringen konnten, die Tschechoslowakei zu zerschla-
gen. Die Anziehungskraft des wirtschaftlich und politisch erstarkenden Deutschland 
auf die Deutschen in der Tschechoslowakei nahm von Jahr zu Jahr zu. Während die 
nationalistische Welle im Verlauf der Weltwirtschaftskrise irrationalen Charakter 
hatte - wer zu dieser Zeit den Anschluß an Deutschland suchte, wollte den Anschluß 
an einen sozial und wirtschaftlich verfallenden Staat - , schien die Vereinigung mit dem 
großen Nachbarstaat nun wirtschaftliche Vorteile zu bieten. Gegen solche psycholo-
gischen Kräfte, die in dieser Situation ins Spiel kamen, vermochte auch die beste 
Nationalitätenpolitik nichts auszurichten. 

Und damit haben wir den Punkt erreicht, von dem aus wir die gesamte Problematik 
überblicken können. Offensichtlich ist es eine irrige Vorstellung, daß die Deutschen 
die Eingliederung in den tschechoslowakischen Staat von dessen Anfängen über die 
Weltwirtschaftskrise bis zu Hitler abgelehnt hätten. Als 1919 die großdeutschen Illu-
sionen der Sudetendeutschen zerronnen waren, mehrten sich die Anzeichen für ihre 
zunehmende Integration in die Republik, die ihrerseits - als entwickelte Demokratie 
und funktionierendes Wirtschaftsgebilde - eine kaum zu bestreitende Anziehungs-
kraft entfaltete. Gewiß beriefen sich die Deutschen in den Jahren schwächer werden-
der Einbindung in den Staatsverband erneut auf die Konfliktsituation der Jahre 1918 
und 1919, doch wurden mit der Betonung eines kontinuierlichen tschechisch-deut-
schen Gegensatzes im Grunde nur Bilder der Vergangenheit als ideologisches Instru-
ment für die Gegenwart genutzt. Aus unseren Überlegungen ergibt sich ferner, daß es 
den Tschechen kaum möglich war, dieser schicksalhaften Verirrung Einhalt zu gebie-
ten. Die Regelung der Verhältnisse der Deutschen, die nach den Maßstäben des dama-
ligen Europa Anerkennung verdiente, ermöglichte den Deutschen eine annehmbare 
Existenz und die Eingliederung in den Staat. Überdies bot die Stärke der deutschen 
Minderheit die Gewähr, daß sich die Tschechoslowakei - welche außenpolitischen 
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und militärischen Mittel sie zur Verteidigung gegen Deutschland auch immer auf-
bieten mußte - eine gegen Deutschland gerichtete Außenpolitik nicht erlauben 
konnte. Dadurch wurde verhindert, daß die deutsche Minderheit in einen Loyalitäts-
konflikt zwischen ihrer staatlichen und ihrer nationalen Zugehörigkeit geriet. Schließ-
lich haben wir gesehen, daß die Verweigerung der vollen Autonomie im Rahmen des 
tschechoslowakischen Staates der deutschen Minderheit durchaus nicht nur Nachteile 
eintrug. Wenn die sudetendeutschen Wortführer in den dreißiger Jahren die Regelung 
des Nationalitätenproblems dennoch als unannehmbar und unerträglich bezeichne-
ten, so drückte sich darin im Grunde nur eine psychische Verfassung aus, die durch 
das eigene wirtschaftliche Elend und auch durch die Anziehungskraft Deutschlands 
geprägt wurde, mit der Nationalitätenproblematik der Tschechoslowakei im ganzen 
aber wenig zu tun hatte. In diesem Sinne fällt auf die tschechoslowakischen Deutschen 
in der Tat eine Schuld, die ein Teil der Schuld des ganzen deutschen Volkes ist. 

Doch sollten wir nicht vergessen, daß die Sudetendeutschen - ohne daß sie dies aus 
ihrer zeitgenössischen Sicht der Dinge heraus begreifen oder sogar ändern konnten -
nur eine kleine Scholle in der großen Eismasse waren, die sich damals in Bewegung 
setzte. Die Integration der Deutschen in den tschechoslowakischen Staat hatte nur so 
lange Aussicht auf Erfolg, so lange Deutschland geschwächt war. Die mangelnde Sta-
bilität des tschechoslowakischen Staates war nur ein Teil der geringen Stabilität des 
Systems von Versailles und St. Germain. Die Schwäche Deutschlands, auf der dieses 
System aufgebaut worden war, ließ sich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Alle Politi-
ker der Weimarer Republik, nicht erst Hitler, richteten ihre Anstrengungen auf die 
Stärkung Deutschlands. Sobald diese Politik erste Früchte zu tragen begann (und vor 
allem aus der Haltung Englands in der deutschen Frage konnte man schließen, daß 
dieser Politik der endgültige Erfolg nicht versagt bleiben würde), schien es fraglich, ob 
die Integration der Deutschen in den tschechoslowakischen Staat eine Perspektive 
hatte. Auch ohne Hitler hätten die Deutschen der Anziehungskraft eines wiederauf-
blühenden und starken Deutschland, das in unmittelbarer Nachbarschaft lag, vermut-
lich kaum widerstehen können. Es ist deutlich, daß die Tschechoslowakei in einer 
höchst instabilen Konstellation entstand. Es lag offenbar nicht in der Macht ihrer 
Politiker, mit allen Bedrohungen fertig zu werden, denen das tschechoslowakische 
Volk ausgesetzt war - den Bedrohungen von außen, aber auch den Bedrohungen von 
innen, die sich nur so lange neutralisieren ließen, als vom benachbarten Deutschland 
keine wirklich bedeutende Anziehungskraft ausging. 
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Von Ivan Pfaff 

Di e folgenden überblicksartige n Bemerkunge n - meh r sollen mein e Darlegunge n 
nich t sein -  beschränke n sich auf die beiden bedeutendste n tschechoslowakische n 
Exilverlage, Index  in Köln un d '68 Publishers in Toronto , un d einige herausragend e 
tschechoslowakisch e Exilzeitschriften , wobei systematisc h Svědectví und Listy,  teil-
weise Proměny, un d von den Zeitunge n Text  un d Právo lidu herangezoge n werden . 

In den Exilverlagen un d -Zeitschrifte n erschiene n nac h 1969 Monographie n un d 
Aufsätze sowohl von Exilhistoriker n als auch Historikern , die in der Tschechoslowa -
kei leben , sogenannte n Dissidenten , die mit Publikationsverbo t belegt wurden . Beide 
Gruppe n von Autore n habe n eines gemeinsam : für sie gibt es keine tabuisierte n Pro -
bleme , keine heiklen Fragen , un d in diesem Sinn e könne n sie auch über die mutigste n 
Beiträge der „revisionistischen " Historiographi e in der Tschechoslowake i in den sech-
ziger Jahre n weit hinausgehen . Andererseit s besteh t zwischen den beiden Kategorie n 
von Autore n ein erhebliche r Unterschie d im Blick auf die Quelle n un d die Literatur , aus 
dene n sie schöpfe n könne n un d zu dene n sie Zugan g haben : Währen d den Exilhistori -
kern die westliche Literatu r un d die Quelle n in westlichen Archiven ode r Quellen -
editione n unbegrenz t zur Verfügung stehen , habe n die Autore n in der Tschechoslo -
wakei diese Möglichkei t nich t un d könne n lediglich von tschechische m Materia l aus-
gehen , un d dies oft nu r in begrenzte m Maße , da ihne n die Archive un d Bibliotheke n 
im Land e bei weitem nich t imme r offenstehen . Di e Exilhistorike r müssen wiederu m 
mit dem Handika p fertig werden , daß sie zu tschechische m Archivmateria l überhaup t 
keine n Zugan g habe n un d zur tschechische n Literatu r un d den edierte n Quelle n nu r 
insoweit , als diese sich -  meisten s bei weitem nich t komplet t -  in westlichen Biblio-
theke n befinden . Diese Beschränkunge n lassen die Materialgrundlag e sowohl der 
Exilhistorike r als auch der nonkonformistische n Historike r in der Tschechoslowake i 
notwendigerweis e in einem problematische n un d relativierende n Lich t erscheinen . 

Di e beiden prominente n un d repräsentative n tschechoslowakische n Exilverlage, 
von dene n hier die Red e ist, behandel n die historisch e Literatu r rech t stiefmütterlich : 
zwischen 1971 un d 1987 habe n sie nu r 20 Tite l zur moderne n tschechoslowakische n 
Geschicht e herausgegeben . Ich wage nich t zu beurteilen , ob diese ungenügend e 
Beachtun g der historische n Produktio n ihre objektiven Gründ e hat , insbesonder e das 
Desinteress e der Lesergemeind e des Exils, also auch eine Frage der risikoreiche n Ver-
marktun g wäre, ode r ob es sich um eine Editionspoliti k grundsätzliche r Art handelt , 
die eine neue , nich t durc h politisch e Rücksichte n gefesselte Analyse der Geschicht e 
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der eigenen Natio n un d des eigenen Staate s bloß als Randproble m betrachtet . Aller-
dings räum e ich ein , daß die Bilanz für denjenige n besser ausfällt, der seinen Blick 
nich t nu r auf das konventionell e historisch e Materia l politische r Provenien z richtet , 
sonder n sich in den Grenzfelder n der politische n un d der Kultur - bzw. Literatur -
geschicht e zu bewegen un d die Quelle n historische r Erkenntniss e auch in der durc h 
ihre Zei t geprägten Belletristi k aufzuspüre n versteht : In diesem Sinn e sind vor allem 
die Roman e Josef Škvoreckýs -  in faktographische r wie analytische r Hinsich t -  eine 
unerschöpflich e Schatzkamme r für denjenigen , der die gesellschaftliche Atmosphär e 
von den vierziger bis zu den sechziger Jahre n zu erfassen versucht . 

Di e historisch e Produktio n beider Verlage besteh t teils aus Materialsammlungen , 
teils aus Studie n analytische r Art. Von den Arbeiten , die den Charakte r von Material -
sammlunge n haben , sind die Memoire n von Václav Čern ý un d Františe k Morave c 
über die Zei t der Okkupation l für eine tiefere Erkenntni s un d ein besseres Verständni s 
des in- un d ausländische n Widerstande s unverzichtbar . Morave c leistet auch einen 
Beitra g zur Geschicht e des Londone r Exils, das in den „Záznamy " [Aufzeichnungen ] 
von Juliu s Fir t breite r dargestell t wird 2 . Di e Erinnerunge n von Proko p Drtina , dere n 
Bogen sich von 1937 bis in die Zei t nac h dem Februa r 1948 spannt , verlieren durc h die 
äußers t subjektivistische un d apologetisch e Argumentatio n des Autor s erheblic h an 
Wert . De r Verfasser dräng t die Präsentatio n unbekannte n Material s durc h die Über -
schätzun g seiner Perso n un d störend e panegyrisch e Töne , die das eigene Verhalte n 
un d das seiner politische n Freund e in jeder Situatio n rechtfertigen , völlig in den 
Hintergrund 3 . Kritisch e Reserve ist auch gegenüber dem letzte n Teil der Erinnerun -
gen von Čern ý angebracht , besonder s dort , wo sich der Auto r mit dem kultur - un d 
literaturpolitische n Klima nac h dem Februarumstur z befaßt . Nebe n eine r Reih e über -
raschende r Aspekte un d wirkliche r Entdeckunge n stoße n wir hier auf Tendenze n 
nahez u gehässiger Unduldsamkei t un d höchs t subjektivistischer Wertungen , die auch 
dara n deutlic h werden , daß der Auto r seine Betrachtun g an der Schwelle zu den sech-
ziger Jahre n abbricht , um nich t die progressiven Veränderunge n der Strömunge n un d 
Persönlichkeite n registriere n zu müssen , die zuvor mi t Rech t seinem Verdikt verfal-
len 4. Eine n unleugbare n Wert aufgrun d des verarbeitete n Material s -  auch wenn die-
ses nich t kontrollier t werden kan n - habe n die Memoire n zweier Angehörige r des 
tschechoslowakische n Spionagedienste s in den fünfziger un d sechziger Jahren 5 , wäh-
ren d die beiden herausragende n Büche r von Kare l Kapla n -  das zweite in Zusammen -
arbei t mit Vilém Hej l -  Materialsammlun g un d analytisch e Untersuchun g in einem 
darstellen 6; beide vertiefen -  vor allem durc h die Faktenfüll e des aus Pra g mitgebrach -

1 Č e r n ý , V.: Pláč korun y české [Die Klage der böhmische n Krone] . Toront o 1977. -
Moravec , F. : Špión , jemuž nevěřili [De r Spion , dem man nich t glaubte]. Toront o 1977. 

2 F i r t , J.: Záznam y [Aufzeichnungen] . Köln 1985. 
3 D r t i n a , P. : Československo můj osud [Die Tschechoslowake i -  mein Schicksal] . 2 Bde. 

Toront o 1982. 
4 Č e r n ý , V.: Pamět i [Erinnerungen] . Bd. 4. Toront o 1983. 
5 F r o l í k , J.: Špión vypovídá [Ein Spion sagt aus]. Köln 1979. -  B i tman , L.: Špionážn í 

oprátk y [Die Galgen der Spione] . Toront o 1981. 
6 Kap lan , K.: Nekrvavá revoluce [Die unblutige Revolution] . Toront o 1985. -  He j l , V./ 

Kapla n , K.: Zpráva o organizované m násilí [Berich t über organisiert e Gewalt] . Toront o 
1986. 
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ten Quellenmaterial s zur Geschicht e der kommunistische n Parte i -  unser e Kenntniss e 
über den Weg zum Februarumstur z 1948, der auch in dem Sammelban d von Zeugnis -
sen der damalige n Sieger un d Besiegten beleuchte t wird 7, un d über den Terro r des 
Sicherheits - un d Justizapparat s im tschechoslowakische n Stalinismus . Zu m Verständ -
nis des Ursprungs , der Entstehun g un d des Verlaufs un d Sinn s der Liberalisierun g der 
sechziger Jahr e wie zur Struktu r der Reformbewegun g leisteten die analytische n 
Arbeiten von Antoní n Ostr ý un d Josef Sládeče k einen eindrucksvolle n Beitrag 8, wäh-
ren d die materialgesättigt e un d analytisc h fundiert e memoirenähnlich e Darstellun g 
von Zdeně k Mlyná ř un s überhaup t erst verstehe n läßt , was sich in den Machtstrukture n 
in Pra g un d in Moska u im Frühjah r un d Somme r 1968 wirklich ereigne t hat 9 . 

De n bedeutendste n Beitra g der beiden Verlage in Köln un d Toront o zur moderne n 
tschechische n un d tschechoslowakische n Geschicht e vor 1918 bilden zwei umfang -
reich e Monographie n über Thoma s G . Masaryk , die im Herbs t 1987 zum 50. Jahres -
tag des Tode s von Masary k herausgegebe n wurden 1 0 . Währen d sich die Monographi e 
von Jarosla v Opa t -  sie stütz t sich nich t nu r auf eine Analyse der von Masary k publi -
zierte n Bücher , sonder n vor allem auf die Auswertun g der Zeitschrifte n čas un d 
Athaeneum sowie der Korresponden z Masaryk s mit seinen Zeitgenosse n - auf das 
erste Jahrzehn t der Tätigkei t Masaryk s in Pra g konzentrier t un d ein neue s Lich t auf 
seine philosophischen , publizistische n un d öffentlich-politische n Aktivitäten in den 
Jahre n 1882-1893 wirft, verfolgt die Arbeit von Jiří Kovtu n - auf der Grundlag e der 
zumeis t halbvergessenen ältere n Literatu r un d bisher nich t benutzte r amerikanische r 
diplomatische r Quelle n -  Masaryk s Kontakt e zur amerikanische n Politi k im Erste n 
Weltkrieg un d rekonstruier t un d analysier t vor allem die Auswirkungen seines Auf-
enthalt s in Amerika vom Frühjah r bis zum Herbs t 1918 auf die amerikanisch e An-
erkennun g des tschechoslowakische n Staates . Beide Untersuchunge n werden künf-
tige Masaryk-Forscher , doc h auch Historiker , die sich mi t den achtzige r un d neun -
ziger Jahre n des 19. Jahrhundert s un d dem Zeitrau m 1914-1918 beschäftigen , ohn e 
Zweifel zu den herausragende n Ergebnissen der Masaryk-Literatu r un d der For -
schunge n zählen , die sich mi t den Konflikte n un d Kämpfe n in der tschechische n 
Gesellschaf t in dem betreffende n Zeitabschnit t befassen, auch wenn es selbstverständ -
lich nöti g sein wird, sich mit beiden Arbeiten kritisch auseinanderzusetzen . 

Viel besser als in den Exilverlagen sieht die Situatio n in den Exilzeitschrifte n aus, 
un d zwar sowohl quantitati v als auch von der Themenbreit e her : Allein in Svědectví 
un d in den Listy wurde n fast 80 Beiträge mi t historische m Charakte r veröffentlicht ; 
mit 50 Artikeln dieser Art liegt Svědectví an der Spitze der gesamten Exilpublizistik . 
Hie r finden wir eine Reih e von Pionierarbeite n über verschiedene , bisher unbeachtet e 

7 Úno r 1948 očima vítězů a poraženýc h [Der Februa r 1948 aus der Sicht der Sieger und der 
Besiegten]. Köln 1979. 

8 O s t r ý , A.: Československý problém [Das tschechoslowakisch e Problem] . Köln 1972. -
Sládeček , J.: Osmašedesát ý [Achtundsechzig] . Köln 1980. 

9 M l y n á ř , Z. : Mráz přicház í z Kremlu [Der Fros t komm t aus dem Kreml].  Köln 1979. 
10 O p at , J.: Filozo f a politik: T. G. Masaryk 1882-1893 [Philosop h und Politiker : T. G . Ma-

saryk 1882-1893]. Kölnl987. - K o v t u n , J.: Masarykův triumf: příběh konce velké války 
[DerTriump h Masaryks: Eine Geschicht e vom End e eines großen Krieges]. Toront o 1987. 
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Aspekte der Persönlichkei t Masaryk s n un d insbesonder e eine ganze Serie von Studie n 
über die Erst e Republik , die diese in vieler Hinsich t neu entdecken , vor allem in der 
Jubiläums-Doppelnumme r von Svědectví anläßlic h des 65. Jahrestage s der Entste -
hun g der Tschechoslowakei : so über die tschechische n Recht e in den Jahre n 
1918-1938, über die Erst e Republi k aus der Sicht von Emanue l Rádi , über Ferdinan d 
Peroutka , über Forme n des gesellschaftliche n Leben s in der Erste n Republi k un d ihre 
institutionelle n Ausprägungen , über die ideelle Struktu r des politische n Leben s der 
Erste n Republik , über die deutsch e antinazistisch e Kultu r im tschechische n Exil 
1933-1938 , über den böhmische n Adel in der Erste n Republik , schließlic h über die 
Kämpf e der tschechische n Avantgarde in den Jahre n 1936-1938 12. I n den Listy er-
schiene n Beiträge zur Bolschewisierun g der KPTsc h 1929 un d zur Resonan z der 
Moskaue r Prozess e 1936-1938 in der tschechische n Kultur 1 3 , in der Zeitschrif t Pro-
měny kritisch e Überlegunge n zu den Mythe n un d Legende n des tschechische n Antifa-
schismu s in den Jahre n 1933-1938 14. Thematisc h zur ersten Republi k gehör t noc h 
Mirosla v Hauner s scharfsinnig e Analyse der Frag e nac h den Möglichkeite n militäri -
schen Widerstande s im Septembe r 1938 un d der Versuch , die Alternativ e eine r sowje-
tische n Hilfe ohn e politisch e Legende n zu klären 1 5. 

Ein besondere s Augenmer k habe n die Exilhistorike r auf die Zei t des Zweite n Welt-
krieges un d zuma l auf den tschechoslowakische n Widerstan d im In - un d Ausland 

11 Bys t ř i na , I. : Kompromis y a zásady: TG M a JFK [Kompromiss e und Grundsätze : TG M 
und JFK] . Svědectví (1970) Nr . 39, 360-364. -  Kohák , E.: Tři téže o Masarykovi [Dre i 
Thesen über Masaryk] . Svědectví (1975) Nr . 50, 225-244. -  Č e r n ý , V.: Dvě studie masa-
rykovské [ZweiMasaryk-Studien] . Svědectví (1978) Nr . 57, 665-680. - Pfaff, I. : Masaryk 
a dějiny [Masaryk und die Geschichte] . Proměn y (1975) Nr . 1, 1-10. -  Ders . : Masarykův 
výklad komunism u a socialismu [Masaryks Deutun g des Kommunismu s und des Sozialis-
mus]. Listy (1987) Nr . 5, 3-6. 

12 P i t h a r t , P . : První republika : jak ji viděla opozice [Die Erste Republik : wie sie die Opposi -
tion gesehen hat] . Svědectví (1983) Nr . 70/71 , 271-314. -  Ž á d n ý , K.: První republika v 
pojetí Emanuel a Rádla [Die Erste Republi k im Verständni s von Emanue l Rádi] . Ebend a 
315-338. -  O t á h a l , M. : Ferdinan d Peroutka : muž Přítomnost i [Ferdinan d Peroutka , der 
Man n der Přítomnost] . E b e n d a 339-390. - XYZ: První republika : pojem a společenský 
život [Die Erste Republik : Begriff und gesellschaftliches Leben] . E b e n d a 391-404. -
K o ř á n , V.: Promarněn á příležitos t [Eine verpaßte Gelegenheit] . Ebend a 405-440. -
Pfaff, L: Německ á kultur a v českém exilu 1933-1938 [Deutsch e Kultu r im tschechische n 
Exil]. Ebend a 482-495. -  D o l e ž a l , J. : O české šlechtě v čase první republiky [Ube r 
den böhmische n Adel in der Zeit der Ersten Republik] . Svědectví (1986) Nr . 77, 39-62. -
Pfaff, I. : Kampa ň prot i „formalismu " v české levicové kultuř e 1936-1938 [Die Kampagn e 
gegen den „Formalismus " in der tschechische n linken Kultu r 1936-1938]. Svědectví (1987) 
Nr . 81,187-228 . 

13 P f a*f f, I. : O bolševizaci a podobnost i nikoli náhodn é [Übe r die Bolschewisierun g und kei-
neswegs zufällige ähnlich e Dinge] . Listy (1976) Nr . 2, 31-33. -  M l y n á ř í k , J.: Spor o 
Julius Verčíka [Der Streit um Julius Verčík]. Listy (1984) Nr . 4, 30-31 . -  Pf äff, I. : Ejhle, 
renegátka ! [Sieh da, eine Renegatin! ] Listy (1986) Nr . 1, 62-67. 

14 Pfaff, I. : Antifašismus mýtů zbavený [Antifaschismu s ohn e Mythen] . Proměn y (1969) 
Nr . 4, 23-34. 

15 H a u n e r , M. : Zář í 193 8: kapitulova t či bojovati ? [Septembe r 1938: kapituliere n oder kämp-
fen?]. Svědectví (1975) Nr . 49, 151-167. - Pfaff, I. : Jak tom u bylo opravdu se sovětskou 
pomoc í v mnichovsk é krizi [Wie es sich tatsächlic h mit der sowjetischen Hilfe in der Münche -
ner Krise verhielt] . Svědectví (1978) Nr . 56, 566-585 und Nr . 57, 51-68. 
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gerichtet . Sehr wertvoll sind dabei die Erinnerunge n von Teilnehmer n an den Anfän-
gen des Widerstandskampfe s im Ausland im Jah r 1939 un d über die Verhältniss e im 
Londone r Exil 1939-1945 lb, währen d die vergleichend e Studi e von Radomí r Luza 
dem Widerstan d in den böhmische n Länder n in den Jahre n 1939-1941 gewidmet ist 1 7. 
Di e zentral e Figu r des tschechoslowakische n Kampfe s der Jahr e 1939-1945 erblicken 
Historike r unterschiedlichste r Orientierun g zu Rech t in Edvar d Beneš: sie habe n sein 
menschliche s un d politische s Profi l herausgearbeite t un d sich vor allem mi t der Frag e 
der Beziehun g Benešs zur Sowjetunio n un d zu Stalin beschäftigt ; in diesem Zusam -
menhan g ist die Entdeckun g der Protokoll e der geheime n Gespräch e Benešs mi t der 
Moskaue r Führun g im Dezembe r 1943 durc h Vojtěch Mastn ý hervorzuheben 1 8. 
Bahnbrechen d ist die anregend e Studi e von Jiří Ruml , der durc h eine vergleichend e 
Analyse die Legende n zerstört , die um die politisc h kanonisiert e Gestal t von Juliu s 
Fučí k un d besonder s um dessen „Reportag e unte r dem Stran g geschrieben " gebildet 
wurden 1 9 . Auf bisher unbekannt e Dokument e un d auf persönlich e Erfahrunge n 
gründe n sich die Beiträge von Ivo Ducháček , die der Frag e nachgehen , wie die sowje-
tische n Truppe n 1944 ihr Unwese n in der Karpatenukrain e triebe n un d das Lan d von 
der Tschechoslowake i abgetrenn t wurde 2 0 . Vergleichsweise dün n gesät sind erstaun -
licherweise Studie n zur Geschicht e des Slowakische n Nationalaufstandes , unte r 
dene n wir zwar eine neu e Interpretatio n des bekannte n Čatloš-Plan s finden , aber auch 
ein in fragwürdiger Weise eingeordnete s Pamphle t zur Verteidigun g des slowakischen 
Staate s mi t anti-tschechoslowakische r un d sogar pronazistische r Tendenz 2 1 . Zu r 

16 Kulka , E.: Židé a ti druzí : počátk y odboje 1939 v Polsku [Die Juden und die anderen : Die 
Anfänge des Widerstande s 1939 in Polen] , Svědectví (1972) Nr . 43, 429-450. -  Šikl , V.: 
Přes Polsko a cizinecko u legii do boje prot i fašismu [Ube r Polen und die Fremdenlegio n in 
den Kampf gegen den Faschismus] . E b e n d a 451-468. -  F i r t , J.: Cestou k Únoru : 
počátk y byly v Londýn ě [Auf dem Weg zum Februar : Die Anfänge lagen in London] . Svě-
dectví (1973) Nr . 43, 211-251. 

17 Luza , R.: KSČ a odboj v českých zemích 1939-1941 [Die KPTsc h und der Widerstan d in 
den böhmische n Länder n 1939-1941]. Svědectví (1978) Nr . 56, 586-600. 

18 M a s t n ý , V.: Benešovy rozhovor y se Stalinem a Molotove m 1943 [Benešs Gespräch e mit 
Stalin und Moloto v 1943]. Svědectví (1974) Nr . 47,467-498 . - T á b o r s k ý , E.: Beneš a náš 
osud [Beneš und unser Schicksal] . Svědectví (1978) Nr . 57,'17-50 . -  K o h o u t , L.: Druh á 
světová válka, E. Beneš a J. Stalin [De r Zweite Welkrieg, E. Beneš und J. Stalin] , Listy (1985) 
Nr . 6, 10-15. -  Ka lvoda , J.: Beneš za druh é světové války [Beneš im Zweiten Weltkrieg]. 
Proměn y (1975) Nr . 2, 32-41 und Nr . 3, 24-36. - Pfaff, I. : Edvard Beneš a německ á 
otázka [Edvard Beneš und die deutsch e Frage] . Právo lidu (1984) Nr . 2. 

19 R u m 1, J.: Prot i legendám a mýtům - reportá ž o reportáž i [Gegen Legenden und Mythe n -
eine Reportag e über die Reportage] . Listy (1986) Nr . 2, 49-54. 

2 0 D u c h á č e k , I .: Jak Rudá armád a mapovala středn í Evropu : Těšínsko a Podkarpatsk o [Wie 
die Rote Armee die Landkart e von Mitteleurop a gezeichne t hat : Teschen und Karpatenruß -
land] . Svědectví(1981)Nr . 63, 541-582. -  D ers. : Podkarpatsko : bylo, nebylo [Wie Karpa -
tenrußlan d verlorenging] . Listy (1985) Nr . 2, 14-17. 

21 Ka l ina , R.: Slovenské národn ě povstanie -prot i komu azaěo ? [Der Slowakische Natio -
nalaufstan d - gegen wen und zu welchem Ziel?]. Svědectví (1974) Nr . 48, 669-694. -
Li čko , M. : Čatlošo v plán -  politická naivita alebo strategická iniciativa [De r Čatloš-Pla n 
- politisch e Naivitä t oder strategische Initiative? ] Svědectví (1978) Nr . 57, 69-84. 
P r e č a n , V.: O nezbytnost i historie aneb partyzán i brýlemi Dr . G. H. [Übe r dle Unerläß -
lichkeit der Histori e oder die Partisane n durch die Brille von Dr . G . H.] . Právo lidu (1981) 
Nr . 2. 



396 Bohemia Band 29 (1988) 

Problemati k des Zweite n Weltkrieges gehöre n schließlic h noc h zwei Aufsätze, die den 
Versuch unternehmen , mit der zählebigen Legend e von Jalta aufzuräume n un d nach -
zuweisen , daß in Jalta keine Teilun g der Welt stattgefunde n un d insbesonder e das 
Nachkriegsschicksa l der Tschechoslowake i mi t Jalta überhaup t nicht s zu tu n hat 2 2 . 

Ein ganz neue s Elemen t wurde in die Interpretatio n der Nachkriegsgeschicht e der 
Tschechoslowake i durc h zwei erfolgreich e Versuche eingeführt , die bisherige Kon -
zeptio n der Aussiedlung der Sudetendeutsche n umzustürzen ; hinte r dem ersten Ver-
such verbarg sich -  unte r dem Pseudony m „Danubius " -  Jan Mlynářík , hinte r dem 
zweiten steh t -  unte r dem Pseudony m „Bohemus " -  eine nich t zu identifizierend e 
Grupp e von Historiker n in der Tschechoslowakei 23. Di e Mehrhei t der Beiträge zur 
Nachkriegsgeschicht e der Tschechoslowake i konzentrier t sich jedoch auf die Frag e 
der Voraussetzungen , der Vorbereitun g un d des Verlaufs des Februarumsturze s 1948; 
hier habe n insbesonder e die wertvollen persönliche n Erinnerunge n von Fir t un d 
Ducháče k neu e Akzent e gesetzt, dan n auch die Synthes e von Pete r Tigrid , die auf 
einem Vergleich von Fakte n mit der Literatu r von Historiker n in der Tschechoslowa -
kei in den sechziger Jahre n basiert , desgleichen die Studie n von Kaplan 2 4. Mi t der Pro -
blemati k des Februarumsturze s häng t auch Kaplan s neu e Analyse derLiquidierungde r 
Sozialdemokrati e un d der Vorbereitun g hierz u zusammen 2 5; hierhe r gehör t auch eine 
neu e Betrachtun g zur Entführun g un d zum To d von Bohumi l Laušman 2 6, währen d 
Beiträge zu den fünfziger Jahre n nu r rech t vereinzel t auftauchen 27. Viel häufiger be-
gegnen un s demgegenübe r Aufsätze zur Theori e des Sozialismu s in frühere n Jahrzehn -
ten un d zur Entwicklun g der UdSS R sowohl 1917 als auch in den zwanziger Jahren 2 8 . 

22 P f a f f, I.: Před třicet i lety skončila válka: historiků v pohled zpět [Vor dreißig Jahre n endet e 
der Krieg: Ein Rückblic k des Historikers] . Svědectví (1975) Nr . 49, 53-84. -  Ders . : Jalta -
dělení světa nebo legenda? [Jalta -  die Teilun g der Welt oder Legende?] . Listy (1985) Nr . 2, 
7-13. 

2 3 D a n u b i u s : Tézy o vysídlení československých Němco v [Thesen über die Aussiedlung der 
tschechoslowakische n Deutschen] . Svědectví (1978) Nr . 57, 105-124. -  Bohemu s : Slovo 
k odsunu [Ein Wort zum Abschub]. Právo lidu (1983) Nr . 1. 

24 F i r t , J.:ZáznamyI[AufzeichnungenI].Svědectví(1971)Nr . 40,517-539. - T i g r i d , P. : 
Ve stínu lípy [Im Schatte n der Linde] . Svědectví (1971) Nr . 41, 69-96. -  D u c h á č e k , L: 
O zahraničně-politicko u orientac i ČSR před únore m 1948 [Übe r die außenpolitisch e 
Orientierun g der ČSR vor dem Februa r 1948]. Svědectví (1973) Nr . 45, 61-68. -  Kap -
lan , K.: Úvah y o nevyhnutelnost i Únor a [Überlegunge n zur Unvermeidbarkei t des 
Februar] . Svědectví (1978) Nr . 55, 343-364. -  D e r s.: Uno r 1948 [De r Februa r 1948], Listy 
(1978) Nr . 1,5-8 . 

2 5 Kap lan , K.: KSČ - likvidátor Čs. sociální demokraci e [Die KPTsc h - der Liquidato r der 
Tschechoslowakische n Sozialdemokratie] . Svědectví (1980) Nr . 61, 37-50. -  Ders . : Boj 
KSČ prot i sociáldemokratism u [De r Kampf der KPTsc h gegen den Sozialdemokratismus] . 
4T. Právo lidu (1984) Nr . 1-4. 

26 J a n ý r , P. : Muž , který musel zemří t [De r Mann , der sterben mußte] . Listy (1979) Nr . 5, 
43-49. 

2 7 Kap lan , K.: RHVP a Československo 1949-1954 [Der Rat für gegenseitige Wirtschafts-
hilfe und die Tschechoslowake i 1949-1954]. Svědectví (1979) Nr . 58, 285-296. 

2 8 Socho r , L.: Kautsky a bolševismus [Kautsky und der Bolschewismus] . Listy (1982) Nr . 2, 
39-42. -  M l y n á ř / Š i m e č k a / M a r e k : 100 let od smrti K. Marxe [100 Jahre seit dem 
Tod von K. Marx] . Listy (1983) Nr . 2, 1-11. - Pfaff, I. : Pramen y a kořen y českého 
socialismu [Die Quellen und Wurzeln des tschechische n Sozialismus] . Právo lidu (Somme r 
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Außerordentlich e Bedeutun g in konzeptionelle r wie methodologische r Hinsich t 
mu ß der anregende n konfliktreiche n Diskussio n über die Philosophi e un d den Sinn 
der tschechische n Geschicht e beigemessen werden , die in einigen Phase n verlief un d 
einen nich t zu vernachlässigende n Beitra g zur historische n Theori e geleistet hat 2 9 , 
auch wenn es dabei nich t gelungen ist, eine eindeutiger e un d allgemein akzeptiert e 
Formulierun g zu finden ; dieser komm t aber die ander s ausgerichtet e Studi e von Čern ý 
näher , dan n auch das weiterführend e un d anregend e Buch von Erazi m Kohák 3 0 . De r 
Diskussio n über den Sinn der tschechische n Geschicht e kan n auch die Debatt e über 
den sogenannte n tschechische n Nationalcharakte r zugeordne t werden ; dies ist zwar 
ein etwas problematische r Begriff, der sich aber als fruchtba r erweist, wenn ma n ihn 
auf gesellschaftliche s Verhalte n in Krisensituatione n anwendet , wie Tigrid gezeigt 
hat 3 1 . Auch die Überlegunge n zur Rückkeh r zum Historismu s im tschechische n Gei -
stesleben in Zeite n der Unterdrückun g un d zu Legende n un d Anti-Legende n in der 
Geschichte 32 berühr t die Problemati k der Frag e nac h dem Sinn der Geschichte . In die-
sen Zusammenhan g gehör t schließlic h auch das äußers t dubiose Dokumen t der 
Charta 77 „Da s Rech t auf die Geschichte " aus dem Jahr e 198433, das děr Auto r dieser 
Übersich t selber mi t 21 Ausrufungszeiche n versehen hat . Da s Dokumen t rief eine 
scharfe Polemi k der zu den Dissidente n zählende n Historike r in der Tschechoslowake i 

1978). -  Ders . : Masarykův výklad socialismu a komunism u [Masaryks Interpretatio n von 
Sozialismus und Kommunismus] . Listy (1987) Nr . 5, 3-6. -  J a n ý r , P. : Lenin v Praze -
fakta a mýty [Lenin in Prag - Fakte n und Mythen] . Právo lidu (1982) Nr . 3. -  Reima n , 
M. : K charakter u ruské revoluce 1917 [Zum Charakte r der russischen Revolutio n von 1917]. 
Listy (1979) Nr . 2, 31-40. -  Ders . : První politický proces -  1928 [De r erste politisch e Pro -
zeß - 1928]. Listy (1979) Nr . 7, 26-29. 

29 T o m á š , P. : Kapitol y z české geopolitiky [Kapite l aus der tschechische n Geopolitik] . Svě-
dectví (1973) Nr . 45, 21-38. -  Wil lar s , Ch. : Znovu : smysl českých dějin [Noc h einmal : 
Der Sinn der tschechische n Geschichte] . Svědectví (1973) Nr . 46, 289-302. -  Kre jč í , J.: 
Za novou orientac i filozofie českých dějin [Fü r eine neue Orientierun g der Philosophi e der 
tschechische n Geschichte] . Svědectví (1978) Nr . 57, 123-134. - K o m á r k o v a , B.: „Česká 
otázka " -  tehd y a dnes [Die „tschechisch e Frage" -  einst und jetzt] . Svědectví (1985) Nr . 76, 
793-816. -  Bělák , K.: Akým smerom ? Úvahy o českých dějinách a dnešku [In welche 
Richtung ? Überlegunge n zur tschechische n Geschicht e und zur Gegenwart] . Svědectví 
(1987) Nr . 80, 829-836. - H o ř č i č k a , F . : O potřebnost i národ a [Übe r die Notwendigkei t 
der Nation] . Listy (1980) Nr . 2, 3-5 . -  Filozofie českých a slovenských dějin. Přednášk y 
evropské konferenc e SVU 17. -  Kre jč í , J. /  Ska l ický , K. /  L o c h m a n , J. M. / 
H r u b ý , K . / Ď u r o v i č , M. S./  Vaněk , M. /T igr id , P . / H a u n e r , M. : 19. 9. 1976 
[Die Philosophi e der tschechische n und der slowakischen Geschichte . Vorträge auf der euro-
päischen Konferen z der SVU vom 17. bis 19.9.1976]. Proměn y (1977) Nr . 2, 4-8C . -
Kusák , A.: O české politice [Übe r die tschechisch e Politik] . Text(1981)Nr . 10. 

3 0 Č e r n ý , V.: Dvě studie masarykovské [Zwei Masaryk-Studien] . Svědectví (1978) Nr . 57, 
665-680. - Kohák , E.: Náro d v nás [Die Natio n in uns] . Toront o 1978. 

31 T i g r i d, P. : Jací jsme, když je zle [Wie wir sind, wenn die Zeiten schlech t sind]. Svědectví 
(1973) Nr . 46, 303-320. -  Tomá š , P. : Ještě k české povaze [Noc h einma l zum tschechi -
schen Wesen]. Svědectví (1974) Nr . 47, 433-450. 

32 Č e r v i n k a , F. : Útě k do historie [Fluch t in die Geschichte] . Svědectví (1979) Nr . 59, 
478-489. -  P i t h a r t , P. : Šetřme své dějiny [Schone n wir unsere Geschichte] . Svědectví 
(1985) Nr . 75, 625-640. 

3 3 Abgedruckt in: Listy (1984) Nr . 5, 71-75. 
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hervor : eine vierköpfige Grupp e von ihne n kritisiert e an dem Dokumen t eine Reih e 
unqualifizierte r Exkurse zur tschechische n Geschichte , die Verzerrun g des Streit s um 
den Sinn der Geschicht e zwischen Masary k un d Josef Pekař , die pauschal e Verurtei -
lung der sogenannte n offiziellen Historiker , die Behauptung , daß in der Tschechoslo -
wakei die Geschicht e des Mittelalter s vernachlässigt , keine Editione n un d Bibliogra-
phie n herausgegebe n würde n un d es keine tschechoslowakisch e Beteiligun g an inter -
nationale n Kongresse n gebe. Di e Autore n des Dokument s wurde n als allzu einseitige 
Anhänge r der christliche n Kultu r bezeichnet ; es wurd e ihne n vorgeworfen, das 
Dokumen t eigenmächti g ohn e Konsultatione n mit Fachhistoriker n ausgearbeite t un d 
dami t die Prinzipie n der Charta 77 verletzt zu haben 3 4 . Erwähnenswer t ist, daß das 
Dokumen t auch von rechte n katholische n Positione n aus kritisier t wurde 3 5 . 

Di e tschechisch e Geschicht e vor 1918 un d vor allem im 19. Jahrhunder t spielt im 
Schaffen der nonkonformistische n Historike r in der Tschechoslowake i un d im Exil 
nu r eine untergeordnet e Rolle ; von den Titeln , die ich recherchier t habe , entfäll t auf 
dieses Gebie t lediglich ein Sechstel . Bei den Exilhistoriker n erklär t sich diese Situatio n 
daraus , daß in ihre n Reihe n nu r sehr wenige Spezialiste n für diesen Zeitrau m vertrete n 
sind, währen d dieses Defizi t im Blick auf die Historike r in der Tschechoslowake i -
allerdings nu r insoweit , als ihre Arbeiten im Exil publizier t wurde n - in der Ta t auffäl-
lig ist. De r Verfasser dieser Zeilen ist hier freilich in einer schwierigen Situation , da fast 
zwei Dritte l der Beiträge zum 19. Jahrhunder t aus seiner eigenen Fede r stamme n un d 
dahe r nich t breite r behandel t werden können : die wichtigsten davon werden deshalb 
nu r in einer bibliographische n Anmerkun g angeführt 36. Von den Arbeiten andere r 
Autore n verdien t die Analyse der nationale n Wiedergebur t Beachtung , die im Rah -
men der Studi e über die tschechisch e Frag e von Božen a Komárkov a vorgenomme n 
wurde 3 7 , ebenso der anregend e un d innovatorisch e Aufsatz über Kare l Hyne k Mách a 
von Ladislav Dvořák 3 8 sowie Christia n Willars' Bemerkunge n zu einem tschechische n 

34 Hájek , M./Mejdrová , H./Opat , J./ O t á h a l , M. : Kritika Práva na dějiny [Kritik an 
dem Rech t auf die Geschichte] . Ebend a 75-76. 

35 J e h l i č k a , L.: Ještě k polemic e o Právu na dějiny -  troch u jinak [Noc h einma l zur Polemi k 
über das Rech t auf die Geschicht e -  etwas anders] . Svědectví (1985) Nr . 75, 595-610. 

36 Pfaff, I. : Americké ohlasy v české společnost i 19. století [Die Resonan z Amerikas in der 
tschechische n Gesellschaf t des 19. Jahrhunderts] . Proměn y (1970) Nr . 2, 39-54; Nr . 3, 
11-30; Nr . 4, 41-63. -  Ders . : Česká literatur a v Anglii před 150 lety [Tschechisch e Litera -
tur in Englan d vor 150 Jahren] . Svědectví (1983) Nr . 69, 157-182. -  Ders . : Havlíček a 
Rusko [Havlíček und Rußland] . Proměn y (1971) Nr . 4,5-16 ; (1972) Nr . 1, 34-51 . - D e r s . : 
Havlíčkovo evropanství [Havličeks Europäertum] . Text (1971) Nr . 11-12. -  Ders . : Kola-
borant i mezi námi : tradic e nebo komplex? [Die Kollaborante n unte r uns: Traditio n oder 
Komplex?] . Svědectví (1971) Nr . 41, 45-58. -  Ders . : Ruská diplomaci e a česká otázka 1871 
[Die russische Diplomati e und die tschechisch e Frage 1871]. Proměn y (1971) Nr . 4, 88-92. 
-  Ders . : Nerudov a účast v evropském revoluční m hnut í [Neruda s Teilnahm e an der euro-
päischen revolutionäre n Bewegung]. Svědectví (1984) Nr . 73, 205-226. -  Ders . : Pohádk y 
o českých jakobínech [Märche n über tschechisch e Jakobiner] . Text (1972) Nr . 3. -  Ders . : 
Obran a konfidentství ? [Verteidigun g des Konfidententums?] . Listy (1983) Nr . 5, 76-80. 

37 K o m á r k o v a , B.: „Česká otázka " -  tehd y a dnes [Die „tschechisch e Frage" -  einst und 
jetzt] . Svědectví (1985) Nr . 76, 793-816. 

3 8 D v o ř á k , L.: Karel Hyne k Mách a si hrával česky - böhmisc h [Karel Hyne k Mach a spielte 
tschechisc h -  böhmisch] . Listy (1984) Nr . 4, 63-68. 



/ . Pfaff, Die moderne tschechische Geschichte 399 

antihabsburgische n Pamphle t aus dem Jahr e 186639. Es fanden auch einige polemisch e 
Auseinandersetzunge n statt ; zu den interessanteste n zähl t die Diskussio n über ein an-
gebliches tschechische s Jakobinertu m an der Wend e vom 19. zum 20. Jahrhundert 4 0 

un d die Debatt e über die konfidentiell e Tätigkei t Kare l Sabinas , die durc h einen pro -
vokativen Artikel von Eva Kantůrkov a eingeleite t wurde 4 1 . 

Di e Bilanz der historische n Produktio n zur moderne n tschechische n un d tsche -
choslowakische n Geschicht e (wobei erstere leider bei weitem überwiegt) in tsche -
choslowakische n Exilverlagen un d -Zeitschrifte n ist unausgegliche n un d läßt keine 
Systemati k erkennen . Di e Exilhistorike r sind im Verhältni s zur Masse der nonkonfor -
mistische n Historike r in der Tschechoslowake i bloß ein kleines Häuflein , das nich t 
alle Aufgaben bewältigen kann , zuma l dan n nicht , wenn es gezwungen ist, sich auf 
dem Mark t fremdsprachige r Publikatione n einigermaße n zu behaupten . Dahe r wäre 
es zum einen erforderlich , den Arbeiten der Historike r in der Tschechoslowake i in der 
Exilpublizisti k weitaus größer e Aufmerksamkei t zu schenken , zum andere n eine be-
stimmt e Arbeitsteilun g un d Koordinierun g zwischen den Historiker n im Exil un d in 
der Tschechoslowake i vorzunehmen . Dennoc h ha t die historisch e Produktio n im Exil 
das früher e Geschichtsbil d durc h so viele neue , umwertend e un d korrigierend e 
Erkenntniss e verändert , daß es sich -  sofern die zeitliche n un d finanzielle n Möglich -
keiten gegeben wären - lohne n würde , wenn ein Team von Historiker n aus dem bis-
her Zusammengetragene n eine Art Synthes e forme n würde , die nich t nu r die bislang 
erbrachte n Leistunge n dokumentieren , sonder n auch die „weiße n Flecken " zeigen 
könnte , die es noc h auszufüllen gilt. Nich t zuletz t wäre es eine r Überlegun g wert , die 
westliche Bohemisti k zumindes t durc h eine Auswahl von Übersetzunge n der wichtig-
sten Arbeiten zu bereichern , die im Exil in tschechische r Sprach e erschiene n sind. 

39 W i 11 a r s, Ch. : Pláč korun y české z roku 1866 [Die Klage der böhmische n Kron e aus dem 
Jahr 1866]. Svědectví (1981) Nr . 63, 531-540. 

4 0 Eingeleite t wurde diese mit der uninformierte n und verzerrten Darstellun g eines konstru -
ierten Problem s durch P r e i s n e r , R.: Blouznivci našich úhor ů [Die Schwärme r unsere r 
brachliegende n Felder] . Svědectví (1971) Nr . 42,249-254 . -  Ders . : Čeští jakobini [Tsche-
chische Jakobiner] . Text (1972) Nr . 1. 

41 K a n t ú r k o v á , E.: Příspěvek k Sabinovým obraná m [Ein Beitrag zur Verteidigung Sabi-
nas]. Listy (1983) Nr . 1, 65-70. 



D I S K U S S I O N 

Die Frage nach einer angemessenen Terminologie zur Analyse der politischen 
Systeme und Entwicklungen in den kommunistisch regierten Staaten Osteuropas hat 
wiederholt in der Fachliteratur Diskussionen hervorgerufen. Der umstrittene Begriff 
„Totalitarismus" kann hier als das bestbekannte Beispiel für solche Auseinander-
setzungen stehen. Doch zeigten gerade die diesen umfassenden Begriff begleitenden 
Diskussionen, wie sehr eine jede allgemeine Bezeichnung der gegenwärtigen osteuro-
päischen Systeme von der analytischen Begrifflichkeit im Detail abhängig ist. Verwen-
det man die in Analysen der freiheitlich demokratischen Systeme üblichen Bezeichnun-
gen einzelner Institutionen und Prozesse, etwa wenn man die „Parlamente" der kom-
munistisch regierten Staaten mit „Parlamenten" im üblichen Sinne des Wortes gleich-
zusetzen sucht, tritt häufig entweder eine unangemessene Verharmlosung oder aber 
eine realitätsfremde Denunziation der grundlegenden Unterschiede in der Wirklich-
keit beider politischer Systeme auf; sucht man die kommunistischen Systeme mit einer 
neuen, system-immanenten Begrifflichkeit zu erfassen, begibt man sich in die Gefahr 
der Verwässerung universaler politischer Wertvorstellungen. 

Im Bestreben, zur Fortentwicklung einer wissenschaftlich fundierten und den 
gegenwärtigen Ansprüchen angemessenen Terminologie für die historische, sozial- und 
politikwissenschaftliche Analyse der osteuropäischen Systeme beizutragen, eröffnet die 
Zeitschrift Bohemia eine Diskussion zu diesem Thema. Dabei sollen begründete, 
durchaus auch subjektive und nicht immer von der Redaktion geteilte Meinungen zur 
Sprache kommen. 

C Z E C H O S L O V A K I A : D I S S E N T A N D R E F O R M 

By Vladimir V. Kusin 

The Prague Spring was a case of dissent and reform coalescing. Against the "Gorba-
chevian" backdrop of a Soviet reform set on becoming government policy in a manner 
reminiscent of Prague in 1968, the evolving relationship between dissidence and 
reformism in Czechoslovakia merits a close look if one is to judge similar processes 
throughout Eastern Europe. 

Rapprochement betweenproponents of change inside and outside a country's estab-
lishment is important because it adds new logic to the reforms and positive orientation 
to the Opposition. This tentative alliance is anathema to the conservative factions. It is 
usually pursued gingerly by the official reformers, who know that it threatens to push 
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their plans beyond the point at which implementation can still be safely controlled. 
However, it is generally welcomed by the dissidents and the radical reform faction. 

Some Definitions 

Reform is understood here to represent an effort on the part of important sections 
of the establishment to effect a transition from centralist to market-related economic 
control, with the parallel relaxation of political, cultural and ideological constraints, 
none of which is intended to change the essential parameters of one-party rule. 

Reform is a spectrum in content and a sequence in time. It is varied in depth, and it 
unfolds gradually. It is malleable in that it can be extended or contracted, speeded up 
or slowed down. 

Dissent is understood here to represent a continuum of attitudes and actions where-
by official postulates are challenged and alternatives proposed and/or pursued. Dis-
sent introduces strife into politics where the rulers would rather have none. Histori-
cally, dissent in communist states has been seen as an anti-system phenomenon, but 
account must be taken of dissention within the establishment. 

A scale of anti-regime attitudes and actions has five levels, in ascending order: 
disaffection; protest; dissent; political Opposition (in the sense of an endeavour to take 
over power from the incumbents by political means); and uprising. Each higher level 
includes manifestations pertaining to all lower levels. 

Dissent expresses either partial challenge to individual policies or overall challenge 
to the systém, or both. Dissent waxes and wanes in terms of its aims, pungency and 
number of proponents. Dissent can be predominantly responsi ve to action initiated by 
the government or predominantly assertive in that it offers its own agenda. 

History of Reform-Dissent Interaction in Czechoslovakia 

There have been seven stages of reform-dissent interaction since the communist 
takeoverin 1948: 

(1) From 1948 to 1956. 
There was no reform in this period and hence no interaction. Dissent was largely 

systemic (integral) and defensive. The new regime prevailed over it by application of 
sheer force. The capacity of dissenters to articulate and diffuse their attitudes among 
the public was lost. Dissenters did not even consider the concept of reform generally, 
feeling that the only way change could be brought about was in the aftermath of an 
East-West confrontation. 

(2) From 1956 to 1967. 
The notion of reformist gradualism surfaced at the start of this period and the gene-

rál public, including most of the dissidents, eventually accepted it as feasible. 
Embryonic reformist views were voicedintheparty priorto and during the twentieth 

congress of theCPSU but were rather successfully quelled by the leadership. Reformist 
thinking then evolved through two phases: a hesitant economic "mini-reform" 
in 1958 and a better thought-out attempt between 1965 and 1967 which included 
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market-relate d principles ; therelaxatio n of coercive rule , th e release of politica l prison -
ers, and rehabilitatio n of some victims of Stalinis t terror ; intellectua l emancipatio n of 
scholarship , cultur e and th e arts ; and th e growing recognitio n tha t Slovák nationa l 
grievances would have to be me t by change s in th e concep t of a unitar y statě . Th e first 
calls for politica l reform to accompan y economi c chang e were mad e toward s the end 
of thi s period . 

Th e crystallizatio n of reformis t conviction s amon g some part y member s for a lon g 
tim e had th e natur e of dissent inside th e establishment . To believe tha t th e part y 
shoul d star t reformin g th e systém mean t dissentin g from thi s party' s leadershi p until , 
gradually, th e pressure for reform pervade d th e decision-makin g agencies in th e part y -
state continuum . Th e gestation of reformis m as dissent within th e establishmen t was 
Czechoslovakia' s stron g point . Th e leadershi p was givingway gradually and in a piece -
mea l fashion ; it only becam e read y in 1968 for an overall reform programm e after it 
had change d itself. 

Outsid e th e establishmen t th e various element s of dissent too k hear t from intra -
part y developments . In additio n to "integral " (tha t is, inimica l to th e systém) dissi-
dents , who largely remaine d skeptica l bu t no t unreceptiv e to th e buddin g reformis t 
moo d and th e freer climat e for articulatio n of unorthodo x views, ther e cam e int o exi-
stenc e a large group of peopl e who supporte d reform , but were eithe r to o youn g to 
coun t as member s of th e establishmen t or had been ouste d from th e establishmen t ear-
lier for a variety of reasons . Even man y part y member s who did no t hold power -
thos e outsid e or on th e fringes of th e nomenklatura and thos e active in th e cultura l 
field -  sided with th e reformis t constituenc y because thei r commitmen t to intellectua l 
values conflicte d with th e diehar d forms of governin g practise d by th e leadership . 
Above all, th e psycholog y of th e populatio n at large was decidedl y friendly to refor-
mist change , feeding as it did on advance s in cultura l liberalizatio n and th e joint forces 
of dissent an d reform . 

(3) The Prague Spring. 

When reformis m gained th e uppe r han d in th e part y leadershi p it ceased being dis-
sent . A shift in roles occured . In an ideal world , th e Pragu e Sprin g would have been a 
perio d withou t dissent , its mission having been accomplished . No t so in th e world of 
reality. Havin g becom e policy, reform spawned its own dissent bot h at th e conserva -
tive and th e radica l end s of th e spectrum . Moreover , in turnin g reformist , th e CPC S 
becam e a dissente r vis-ä-vis th e othe r Communis t partie s in Easter n Europe . 

Anti-refor m dissent was born , all of it inside th e communis t establishment . Al-
thoug h in considerabl e dissarray because of th e novelt y of thei r predicament , and in-
creasingly orientate d toward s a Soviet lifeline, th e advocate s of th e statu s quo ant e 
fostered domesti c politica l strif e and kept alive a policy alternativ e throughou t th e Pra -
gue Spring . The y also succeede d in conservin g a cadr e base for post-reformis t politic s 
aroun d which th e less consisten t reformer s coul d later rally for th e pursuanc e of "nor -
malization" . Dismisse d by man y observers as weak and inexorabl y dwindling , th e 
conservativ e dissent in fact turne d ou t to be successful, even thoug h it neede d outsid e 
help . 

Th e radicals , while endorsin g the reformis t mainstream , dissente d (to varying 
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degrees) from the proposed scope and speed of change. Reformist radicalism was 
essentially dissent within the systém embracing people both in and outside the new 
establishment. Like the conservative dissenters, the radicals introduced strife into 
practical politics and into the articulation of reformist objectives. 

Thanks to the large measure of acknowledgement given in the 1960s to the idea of 
gradualist change, there was little integral anti-system dissent in 1968. Opponents of 
communism largely accepted the reformist way as their own and generally sided with 
the radical wing of the reformist constituency. They did not, however, see the reform 
movement as ending with the attainment of an improved, more efficient and humane 
socialism, but rather as a continuous process whose logic would take it beyond the 
systemic boundaries. 

Three tendencies were thus at play and at odds with each other, as is usual in politi-
cal movements concerned with change: advocates of the old tenets of governance; pro-
ponents of controlled reforms with limited objectives inside the systém; and a constit-
uency of "radicals" who wished to develop a reformist progression towards parlia-
mentary democracy. 

In 1968, reform became established, begot its own dissent, and advanced towards 
its own demise at the hands of an external suzerain from which it dissented. 

(4) From April 1969 to the Summer ofl972. 
Whereas the changing of roles in the process of interaction between official policy, 

reform and dissent in the 1960s came about gradually, with the January 1968 water-
shed only confirming earlier developments, the reversal was much more abrupt. The 
interlude during which reformism withered as official policy lasted from the Warsaw 
Pact invasion in August 1968 to the institution of Gustav Husák as party leader in 
April 1969. From then on, counter-reform was to be the leading principle of govern-
ment for seventeen years, until the seifsame Husák leadership contrived to adopt 
"Gorbachevian" precepts in the late autumn of 1986. 

In addition to the most momentous change - banishment of reform from govern-
ment - three developments of note characterized the initial stage of "normalization": 
a disintegration of the reformist coalition of 1968; a belief that reform of the Prague 
Spring type was the only possible goal-orientation for newly emerging dissent; and a 
sharp dechne of the public's readiness to partieipate in either government or dissent. 

Under the pressure of sharply changed circumstances and of vicious intimidation, a 
part of the mainstream reformers of 1968 turned their coats and joined the new conser-
vative coalition. Others, together with their more radical colleagues, were briskly 
removed from positions of authority. The rapid break-up of the reforming govern-
ment testifies both to the overwhelming influence which the Soviet Union exercised 
over Czechoslovakia even after eight months of reformist rule and to the tenuous level 
of cohesiveness which the change-seeking constituency had been capable of attaining 
when it held power. 

With almost half-a-million reformers shunted aside and with the public demonstrat-
ing its identification with the Prague Spring, it seemed logical for an attempt to be un-
dertaken to constitute an oppositional group - dissent - based on Prague Spring tenets 
and led by exeommunicated party members. The attempt faltered on the new regime's 
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coercive activities as muc h as on th e refusal of th e population , includin g man y Pragu e 
Sprin g enthusiasts , to take part . 

Reformis t dissent ceased to be attractiv e or feasible. Mos t of "dissent" becam e 
simple "disaffection"; some of it laten t because repressio n mad e articulatio n close to 
impossible . 

(5) From 1972 to 1976. 

Durin g thi s perio d dissent reconstitute d itself due to a small numbe r of intellectual s 
(mainl y writers and scholars ) and redefine d its parameters . Intellectua l freedo m rathe r 
tha n reform of communís m on Pragu e Sprin g Une s becam e th e quidin g principl e of th e 
newly emergin g dissent . A mean s of articulatio n was re-establishe d in th e form of 
samisdat and ope n correspondenc e with friendly Western intellectuals . 

Bot h reform and intellectua l freedom having been remove d from th e establishment , 
the y coalesce d outsid e it. Man y ex-reformer s discovered th e value of intellectua l and 
spirituá l continuit y with th e pre-communis t past and th e contemporar y non-commu -
nist world . Dissen t becam e less communist-oriente d and mor e imbue d with liberal 
democrati c values. As understoo d in dissiden t circles, reform acquire d a mora l dimen -
sion tha t extende d furthe r tha n repai r of communis t defects . Th e role of th e individua l 
in society - vis-á-vis th e statě and in regard to othe r individual s -  cam e int o focus as a 
concer n which man y no w regard as mor e importan t tha n adjustmen t of economi c 
mechanisms . Th e mission of cultura l and nationa l heritag e began to be seen in cleare r 
contours , as it had often been in earlier period s which tested th e Czec h and Slovák 
nations ' capacit y for endurance . Ideologica l difference s within th e dissiden t commu -
nit y lost muc h if no t all of thei r relevance . 

(6) From 1977 to 1985. 

Th e "humanization " of reform and th e "liberalization " of dissent continue d as 
Charte r 77 constitute d itself at th e beginnin g of 1977 to provid e a commo n denomina -
to r and arallyingpoint . Soon afterward s th e spirituá l void of "really existing socialism" 
began being challenge d by a religious revival which itself had been influence d by th e 
electio n of a Polish pop e and by th e role played by th e Polish Catholi c Churc h prio r 
to and durin g th e Solidarit y era. A yout h subcultur e cam e to embrac e a growing num -
ber of peopl e and an increasin g variety of activities. A cultura l renaissanc e amon g non -
rcgime intellectual s flourishe d as an entir e spectru m oí samisdat publications , book s 
and periodical s were writte n and disseminated . A certai n measur e of coalescin g of 
views, thoug h no t a seamless merger , began to develop , particularl y in th e commo n 
appreciatio n of th e adverse environmen t to which all th e Strand s of dissent were 
exposed . 

Th e reform faction amon g th e dissident s continue d to exist but was no longer domi -
nant . Moreover , ther e was little if any reformis m in th e establishmen t with which 
kinship could be sought . Th e generá l psycholog y of th e last stage of "Brezhnevism " 
was no t encouragin g in thi s respect . Th e rise and fall of Solidarit y in Polan d projecte d 
itself int o Czechoslovaki a as a reinforcemen t of th e generá l sense of futility: firstly, 
because th e Czechoslova k workin g class was generally seen as unabl e to imitat e th e 
Polish example , and secondly , because martia l law demonstrate d ho w muc h coercive 
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strengt h still existed in a systém otherwis e considere d to be stagnan t and fumbling . 
Th e pragmatis m of a leadershi p faction of th e Communis t part y (Lubomí r Strougal , 
Leopol d Lér) at th e beginnin g of th e 1980s, which emerge d as a result of economi c 
dechn e rathe r tha n a reorientatio n of prioritie s on th e value scale of th e party , arouse d 
interes t but no sense of identificatio n amon g th e dissidents . Similarly, th e Andropo v 
incumbenc y gave rise to embryoni c expectation s but to n o feeling of kinship . Th e ele-
vation of Chernenk o confirme d what had been crystallizin g as a general-consensu s 
amon g th e dissidents , námel y tha t reform was no t th e orde r of th e day and tha t th e 
thrus t of dissent mus t lie in th e directio n of thei r self-defenc e and survival. 

(7) From 1986 to the Present. 

Th e adven t of trul y reformis t "Gorbachevism " in 1986, following th e initia l stage of 
campaign s for disciplině , against vodka and against corruption , marke d an importan t 
change : th e issue of reform suddenl y re-emerge d as a viable and immediat e prospect , 
and dissent was rathe r quickly able to go from def ence to positive assertion of its desid-
erata . Th e relationshi p between dissent and reform has acquire d a meanin g onc e again. 
Interactio n began. 

Th e hithert o largely unite d Czechoslova k establishmen t becam e divided between 
an efficiency-orientate d reform faction and a conservativ e majority . Th e conflic t was 
eventuall y absorbed (bu t no t quit e dissipated ) int o th e contex t of a policy of "conser -
vative reformism " which th e leadershi p devised as its respons e to Gorbachev . Th e 
pursuanc e of reform by th e conservative s has all th e appearance s of a precariou s and 
temporar y Solutio n but , for th e tim e being, it enjoys Moscow' s approva l as th e policy 
which disturb s politica l tranquilit y least. 

Th e importanc e of "reform " inside th e presen t Czechoslova k regime lies less in 
actua l chang e tha n in th e existence of an imperativ e to which a respons e can be delayed 
and dilute d but no t avoided . I t will always threate n to outgro w th e restriction s impos -
ed on its scope and pace by th e presen t iiicumbents . Refor m is th e Pragu e leadership' s 
sword of Damocles . 

Unlik e in 1968, ther e are no w reform s outsid e Czechoslovaki a -  in Hungary , 
Polan d and th e Soviet Unio n itself -  which have becom e term s of referenc e tha t canno t 
be ignored . Th e externa l pressure on Czechoslovaki a is reformis t now, wherea s it was 
counter-reformis t in 1968. Th e Pragu e Sprin g itself is a par t of thi s pressure , a legend 
tha t threaten s to becom e realit y and a criterio n from histor y by which attitude s to th e 
futur e are measured . 

Dissen t has begun to interac t with thi s composit e concep t of reform in several ways. 
Th e movemen t has grown perceptibl y stronge r in number s and in its capabilit y to 
commun e with th e generá l public . Onc e again, it offers for consideratio n a set of desid-
erat a which do no t look fictive and accept s as feasible th e notio n tha t th e established 
policie s can gradually change . Dissen t has emerged from th e lon g non-refor m perio d 
intellectuall y enriched . I t is muc h less orientate d toward s contentmen t with repair s to 
th e systém and is muc h mor e cognizan t of th e huma n and nationa l dimension s of 
change-seeking . I t accept s th e non-communis t (democratic , religious) goal orien -
tation s as legitimat e and indispensibl e component s of its own existence . Thi s matura -
tion of dissent makes , on th e on e hand , interactio n with reform s inside th e establish-
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men t mor e difficult while, on th e othe r hand , it enhance s th e pressure for genuin e 
change . Ther e is also ambivalenc e in th e attitud e of Czechoslova k dissent toward s 
Gorbachev . While th e discovery of th e reformis t way by Mosco w is generally wel-
comed , no t least because of th e chang e tha t it can perhap s brin g abou t in Czechoslova -
kia, man y dissident s dislike being th e recipient s of favöurs when Mosco w is dispen -
sing them . 

At th e same time , "Gorbachevism " has invigorate d th e "hard core " of Czechoslo -
vak ref orm-communis t dissent , thos e of th e Pragu e Sprin g protagonist s who maintain -
ed thei r communis t conviction s in th e proces s of de-ideologizatio n durin g th e 1970's 
and early 1980s. Alexander Dubče k is th e prim e example ; in an intervie w with 1'Unit a 
in Januar y 1988, he called for "part y reconciliation " by way of readmissio n of thos e 
purged , and for a ne w part y progra m alon g th e Une s of th e Pragu e Spring . Th e idea 
tha t twent y years of non-refor m can be forgotten , as if the y did no t exist, finds little 
understandin g in mos t of th e dissiden t community . I t is also an unrealisti c idea; major 
reversals ten d to engende r recriminatio n and retribution . Even less attractiv e is th e 
notio n of th e reformer s of yesterda y embracin g th e self-proclaime d "reformers " of 
today . To raise dissent int o th e establishmen t is no t tha t easy. 

In th e last instance , cross-fertilizatio n between official reformis m and dissent can 
only begin after genuin e reform asserts itself. Fo r th e tim e being, dissent interact s with 
reform as an idea, no t with a tangible reformis t dedication . 

Conclusion 

Interactio n between reform and dissent create s an auspiciou s Situatio n in th e sense 
tha t it endow s th e proces s of chang e with th e muc h neede d populä r underpinnin g 
while, at th e same time , lessening politica l strife. Czechoslovaki a went throug h such a 
proces s in th e 1960s and ma y be at th e beginnin g of a similar rapprochemen t now. 
Nonetheless , th e intervenin g twent y years have mad e a simple resumptio n of th e pro -
cess difficult. Prerequisite s will first have to be created , virtually all of the m in th e estab-
lishment . No t onl y is ther e a lack of politica l will for genuin e chang e amon g th e in-
cumbent s of today , but th e qualit y of societa l managemen t has deteriorate d and popu -
lär skepticism is mor e rampan t tha n durin g th e 1960s. Muc h of th e Czec h and Slovák 
dissent has focussed on values tha t go beyon d mer e tinkerin g with th e systém. Ther e is 
stron g interes t in th e non-economi c aspect s of "Gorbachevism" : democratizatio n and 
intellectua l freedom . Even if tru e perestroik a were to be accepte d by th e establishmen t 
to th e poin t of becomin g credibl e policy, th e willingness of th e new reformis t leader -
ship to accep t th e democrati c values which have prevailed in dissiden t communit y 
orientatio n would be doubtful . Conversely , a large par t of th e dissiden t communit y 
will continu e to distrus t th e governmen t and press for mor e tha n is offered. 



D E R J E S U I T E N O R D E N IM Ö S T L I C H E N E U R O P A 
Z W I S C H E N B A R O C K U N D A U F K L Ä R U N G 

Im Bild der Jesuiten und überhaupt ihrer Ära, des Barock bzw. der Gegenreforma-
tion scheinen dunkle Farben vorzuherrschen. Aber die gleiche Zeit ist geprägt durch 
Repräsentationskunst und den Drang, das Irdische auskosten zu wollen. Und es ist 
auch jene Epoche, die mit bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen die 
Neuzeit einleitete sowie der Beschreibung der Tatsachen den Weg eröffnete. Von die-
ser thematischen Spannweite beherrscht war die 26. Arbeitstagung des Instituts für 
Ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte e.V., die Prof. Dr. Norbert Conrads 
(Stuttgart) vom 19. bis 22. Juli 1988 in Freising (Kardinal-Döpfner-Haus) leitete. 
70 Teilnehmer aus fünf europäischen Ländern (u. a. aus Polen) hörten zwölf Vorträge 
zu Grundfragen der Ordensgeschichte und zu speziellen Problemen der osteuropä-
ischen Ordensprovinzen der Societas Jesu (SJ). 

Vom Programm her vermochte das genau drei Jahrzehnte bestehende, 1958 zu 
Königstein/Ts. gegründete Institut an frühere Tagungen anzuknüpfen, in denen man 
sich mit der Bedeutung ostmitteleuropäischer Stifte, Klöster und Ordensgemeinschaf-
ten befaßte. Diesmal trat nun die SJ in den Vordergrund mit ihren didaktischen und 
pädagogischen Zielsetzungen und Einflußnahmen. Und wenn auch kein spezielles 
Referat Böhmen gewidmet war, so wurde doch der explizite böhmische Bezug häufig 
gewahrt, mochte nun der Schwerpunkt gesetzt sein auf die neuen Methoden des jesui-
tischen Bildungswesens (R. A. Müller, München), die politische Werbewirksamkeit 
des Jesuitentheaters für das Haus Habsburg (R. Wimmer, Eichstätt), die Rolle der 
Predigt und Volksmission in der Seelsorge (W. Chrobak, Regensburg), die von den 
Bruderschaften und Kongregationen der Jesuiten erfaßten Schichten (Jan Kopiec, 
Oppeln), den Einfluß jesuitischer Beichtväter (W. Müller), die Rekatholisierung Un-
garns (L. Szilas SJ, Rom), den jesuitischen Baustil Schlesiens (H. Dziurla, Breslau), 
die Jesuitenuniversität Breslau (Conrads), die Kritik am Orden (P. Hersche, Bern) 
und den Fortbestand der Jesuiten in den preußischen und russischen Teilungsgebieten 
Polens (H.-J. Karp, Marburg). Informationen über das Freisinger Bistum und ein Be-
such Münchens (Jesuitenkirche St. Michael, Jesuitenhochschule) bildeten das Begleit-
programm der wissenschaftlichen Veranstaltung. 

Neutraubling W i n f r i e d B a u m a n n 
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300 J A H R E E I S E N S T E I N 

Ein e Ausstellung der Gemeind e Bayerisch Eisenstein 1 

Di e Geschicht e des Eisensteine r Tales im Bayerische n Wald - kein Geschehe n mi t 
wenig Bewegung un d mit bloß lokalem Kolorit ! Am 26. April 1688 verlieh der bayeri-
sche Kurfürs t die Hofmarksgerechtigkei t „übe r den ganzen Eisenstein " an den Grafe n 
Wolf Heinric h Nothaf t von Wernberg . Nac h dreihunder t Jahre n erfolgte jetzt Er -
innerung . Hans-Joachi m Häuple r (Sauerlach ) ha t mi t kundige m Verstand über zehn 
Jahr e lang eine Dokumentatio n von Bildern , Karten , Urkunden , Wappen , Siegeln 
un d Graphike n in München , Prag , Pilsen , Landshu t un d Wien zusammengetragen 2. 
Seit dem 17. Jun i 1988 war sie in der „Waldler-Hüttn " zu Bayerisch Eisenstei n zu 
sehen . Di e Archiwerwaltun g im Innenministeriu m der ČSR in Pra g erteilt e die 
Genehmigun g zur Präsentierun g eine r Reih e wichtiger Exponat e aus tschechische n 
Staatsarchiven . 

Herausragen d an Häupler s Darbietun g ist vor allem der Beitra g zum Prosopogra -
phischen . Untersuch t un d beschriebe n sind 450 Persone n aus zwölf Generationen , die 
an der Formun g des Eisensteine r Tales mit Mark t Eisenstei n (Železn á Ruda) , Dor f 
Eisenstei n (Špičák ) un d Bayerisch Eisenstei n mitwirkten : die Grafe n Nothaf t von 
Wernberg , das Geschlech t der Hafenbrädls 3, die von Klenau 4 usw. Häuple r macht e 
auch den Zusammenhan g von weltliche m un d geistlichem Leben deutlich . Beispiels-
weise ist Gra f Johan n Heinric h (IL ) Nothaf t von Wernberg , der Eisenstei n (bay.) 
1708 an Böhme n anschloß , der Stifter der markanten , 1732 erbaute n Zwiebeldach -
kirch e von Mark t Eisenstei n (böhm.) 5 . De r Kamp f um den Grenzverlauf , der Einzu g 

1 Ausstellung und Katalog: Hans-Joachi m Häupler . Selbstverlag der Gemeind e Bayerisch 
Eisenstein 1988, 75 S. u. 1 Karte . 

2 In Vorbereitun g ist eine umfangreich e Publikatio n Häupler s zum Thema . 
3 Im Falle des Fran z Xaver von Hafenbräd l (1762-1806) könnt e nachgetrage n werden, daß 

J. G . v. Herde r persönlic h in Stachesrie d (bei Eschlkam/Furth ) auf dem Gut e des Sohne s war, 
das dieser von den Hafenbrädel s erworben hatte . Vgl. B a u m a n n , W.: Herde r erster Som-
merfrischle r der Hofmar k Stachesried . In : Kötztinge r Umscha u - Mittelbayerisch e Zeitun g 
vom 11./12 . Juli 1987. Dies schein t in der gesamten Regionalliteratu r nich t bekann t zu sein. 
Herderwa r seinerzeit auch Gast derer von Stadion . -Vgl. dagegen H ä u p l e r (1988) 30. 

4 Hie r heißt es bei Häupler , S. 16: „Ih r ursprüngliche r Nam e war Přibík mit dem Zunamen , von 
Klenowa' , einem Schloß bei Klatta u in Westböhmen. " Přibík z Klenové war vielmehr ein be-
rühmte r aus dem Geschlech t der Kienaus , schien bekanntlic h zuerst dem Hussitismu s zuge-
tan , ehe er bei der Unterstützun g des von den Táborite n belagerten Pilsen mithal f (1433) und 
mit Hilfe von Johanne s Paloma r von Cham aus die Versorgung der katholisc h verbliebenen 
Stadt organisierte . Vgl. dazu jetzt H e j n i c , J. /Pol ívka , M. : Plzeň v husitské revoluci [Pil-
sen in der hussitischen Revolution].  Prag 1987, 358-361. 

5 Jüngst ist die früheste Darstellun g dieser Kirch e unte r dem Zyklus jener Bilder entdeck t wor-
den, die uns aus der Mitt e des 18. Jahrhundert s erhalte n sind und die Chame r Pfarrort e zum 
Sujet haben . Vgl. jetzt H e i t z e r, M. : Die Pfarrort e des Dekanat s Cham - auf Leinwan d ge-
malt . In : Beiträge zur Geschicht e im Landkrei s Cham 5 (1988) 141-150. Daz u nimm t Häupler 
kritisch Stellung (S. 38). Zugunste n der Identifizierun g durch Heitze r ließe sich tatsächlic h an 
die damals üblichen Freiheite n denken , die sich Künstle r nahmen , die ihre Lokalobjekt e aus 
eigener Anschauun g gar nich t kannten . Auch die rote Farbe des Kirchdache s ist kein Argu-
men t gegen Heitzer , denn Schindel n konnte n ja rot bemalt sein. 
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der Berg- un d Hammerwerk e ins stille Eisensteine r Tal , die Erschließun g durc h die 
Bahn , die Glashütten , die Landschaf t sowie ihre Mensche n sind weitere Themen , 
dene n ausführlich e Dokumentatione n gewidmet waren . 

Hans-Joachi m Häuple r ist in jeglicher Hinsich t all jenen entgegengetreten , die über 
Eisenstein s Geschicht e unzulässige , weil wissenschaftlich unbegründet e Urteil e fäll-
ten ode r imme r noc h abgeben wollen. E r wählte den richtige n Weg: den der kritische n 
Auseinandersetzun g mi t dem Detail . Dabe i bracht e die lokalgeschichtlich e Beschrän -
kun g keine Verengun g des Gesichtsfeld s mi t sich. Da s zeigte sich etwa am Österreichi -
schen Erbfolgekrie g (1742) un d am Jah r 1938, von dene n der Or t tangier t war. Wer 
wie Häuple r dreihunder t Jahr e überdenkt , dem komme n vielleicht Kar l Bosls Wort e 
in den Sinn : „( . . . ) die Pässe, die Flußdurchläss e un d sogenannte n ,Landes-Tore ' 
verbinde n über Höhe n un d Wälder hinwe g die Mensche n un d Völker un d laden zur 
Anlage von Grenzpunkten , Siedlunge n un d besondere n Forme n von Handel , Verkehr 
un d Wirtschaf t ein" 6 . Da s gilt gerade vom Eisensteine r Tal unter m Große n Arber. 

Neutraublin g W i n f r i e d B a u m a n n 

D E U T S C H - T S C H E C H O S L O W A K I S C H E 

H I S T O R I K E R K O N F E R E N Z I N B A D Z W I S C H E N A H N 

Von 26.-30 . 9. 1988 fand in Bad Zwischenah n eine deutsch-tschechoslowakisch e 
Historikerkonferen z statt , die sich mi t dem Them a „Münche n 1938 - Ursache n un d 
Folge n eine r internationale n Entscheidung " beschäftigte . Veranstalte r der Konferen z 
waren die Deutsch-Tschechoslowakisch e Gesellschaf t un d die Angestelltenkamme r 
Bremen . Nebe n Historiker n aus der Bundesrepubli k un d der ČSSR nahme n an der 
Tagun g Wissenschaftle r aus Polen , Ungarn , der Sowjetunio n un d Israe l teil. 

Nac h dem einleitende n Refera t über „Di e Struktu r der Erste n Tschechoslowaki -
schen Republi k im Verhältni s zur Grundide e der westlichen Demokratie " (P . Heu -
mos , München ) folgten Vorträge über die Nationalitätenpoliti k in der Erste n Tsche -
choslowakische n Republi k (V. Plevza, Bratislava) , über Deutsch e un d Tscheche n in 
der Erste n Republi k (H . Lemberg , Marburg) , über die reichsdeutsch e Politi k gegen-
über der CSR zwischen 1918un d 1938 (M . Alexander , Köln ) un d die Politi k der ČS R 
gegenüber der Weimare r Republi k (V. Čapek , Prag) . 

Am zweiten Tag der Konferen z wurde zur Außen - un d Europapoliti k der Erste n 
Republi k referier t (J. Pátek , Prag) , zur Rolle der Intellektuelle n in der tschechoslowa -
kischen Gesellschaf t zwischen den Weltkriegen (J. Havránek , Prag) , über die tsche -
chische n un d slowakischen Parteie n zwischen 1918 un d 1938 (J. Harna , Prag) , über 
die deutsch e politisch e Emigratio n in der ČSR nac h 1933 (B. Brandt , Unkel) , die 
tschechoslowakische n Parteie n un d die sozialistische Emigratio n aus Deutschlan d 
un d Österreic h nac h 1933/3 4 (V. Blodig, Prag) . 

Am dritte n Tag der Konferen z stande n folgende Vorträge auf dem Programm : Di e 
ČSR zwischen innere r un d äußere r Staatsraiso n - die tschechoslowakisch e Politi k 

6 B o s 1, K.: Die Stadt an der Grenze . In : Fürt h i. Wald 1332-1982. Fürt h i. Wald 1982, 7 f. 
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gegenüber dem Deutsche n Reic h un d den deutsche n Demokrate n ab 1933 (O . Novák , 
Prag) , die Politi k des nationalsozialistische n Deutsche n Reiche s gegenüber der ČSR 
(J. K. Hoensch , Saarbrücken) , das Bild der Tschechoslowake i in der NS-Propagand a 
im Jahr e 1938 (R . Jaworski , Kiel) , T . G . Masary k un d die europäisch e Friedenspoliti k 
zwischen den Weltkriegen (F . Boldt , Bremen) . Am darauffolgende n Tag wurde n 
diese Theme n behandelt : Di e politisch-militärisch e Lage 1938 aus reichsdeutsche r 
Sicht (K. J. Müller , Hamburg) , die politisch e Situatio n in der Tschechoslowake i im 
Jah r 1938 (A. Kračmárová , Prag) , die deutsch e Kultu r in der Tschechoslowake i in den 
dreißiger Jahre n - Sudetendeutsch e un d deutsch e Emigratio n (P . Becher , München) , 
die ČSR un d ihre ostmitteleuropäische n Nachbar n (L. Szarka , Budapest) , die Sowjet-
unio n in der Septemberkris e 1938 (J. Pop , Moskau) , der kulturell e Internationalismu s 
in der ČSR der zwanziger un d dreißiger Jahr e (A. Dagan , Jerusalem) . 

Am letzte n Tag der Konferen z wurde n folgende Frage n behandelt : De r Kamp f der 
Tschechoslowake i gegen die Bedrohun g von Münche n in Kultu r un d Politi k 
(K. Hyršlová , Prag) , die Münchene r Krise un d die polnisch e Republi k (E . Bodnar , 
Warschau) , der Stellenwer t von Münche n in Geschicht e un d Gegenwar t der Völker 
Mitteleuropa s (R . Hilf, München) . 

Zu m Rahmenprogram m der Konferen z gehörte n u . a. Vorführunge n zeitgenössi -
scher , d. h . aus den dreißiger Jahre n stammende r Film e un d ein Lichtbildervortra g 
über tschechisch e antifaschistisch e Kuns t in den Jahre n vor Münche n (P . Spielmann , 
Bochum) . Ihre n offiziellen Abschluß fand die Konferen z am Samstag , den 1. Okto -
ber, im Rathau s in Bremen . Im Rahme n dieser Schlußveranstaltun g wurde die Presse 
über die Ergebnisse der Konferen z informiert , un d Spreche r aller im Bundesta g ver-
tretene n Parteie n kommentierte n die Folge n des Münchene r Abkommen s aus deut -
scher Sicht , währen d V. Vedra, der stellvertr . Vorsitzend e der Föderative n Versamm -
lung der Tschechoslowakische n Sozialistische n Republik , über die Ereignisse von 
Münche n un d ihre Folge n aus tschechoslowakische r Sicht sprach . In einem abschlie -
ßende n Podiumsgespräc h unte r Leitun g von F . Bold t versuchte n Vertrete r von Politi k 
un d Wissenschaft aus der Bundesrepubli k un d der ČSSR , die „Lehre n von München " 
zu ziehen . 

Di e Konferen z in Bad Zwischenahn , die nac h meh r als zwanzig Jahre n den Fade n 
deutsch-tschechoslowakische r Historikergespräch e wiederaufnahm , fand in einer 
sehr sachliche n un d anregende n Atmosphär e statt ; auf beiden Seiten wurde große Be-
reitschaf t gezeigt, in einen intensive n Dialo g miteinande r einzutrete n un d diesen in 
Zukunf t fortzusetzen . Offiziell bracht e dies V. Čape k als Leite r der tschechoslowaki -
schen Delegatio n zum Ausdruck . 

In den Diskussionsbeiträge n zu den Referaten , die fast alle wichtigen Frage n der 
Geschicht e der Erste n Republi k un d ihre r Zerschlagun g durc h das Dritt e Reic h be-
rührte n un d dere n große Zah l gelegentlich zu starken Verkürzunge n der Vorträge 
zwang, wurde deutlich , daß sich beide Seiten in der Bewertun g zahlreiche r Problem e 
trot z unterschiedliche r methodische r un d wissenschaftstheoretische r Ausgangslagen 
durchau s zwanglos einigen können . Die s gilt mi t Sicherhei t etwa für den Bereich der 
Außenpolitik . 

Kontrovers e Standpunkt e zeichnete n sich ab, als es daru m ging, die Frag e der Aus-
siedlun g der Sudetendeutsche n aus der Tschechoslowake i nach dem Zweite n Welt-
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krieg zu bewerten . Da s auf die „Alleintäterschaft " von Beneš zielend e Refera t von 
Hil f fand bei tschechoslowakische n wie auch deutsche n Historiker n lebhafte n Wider-
spruch ; es wurd e dabe i vor allem darau f hingewiesen , daß alle Plän e der westlichen 
Alliierten für die Neuordnun g Ostmitteleuropa s nac h dem Krieg mit der nationale n 
„Homogenisierung " der Staatenwel t dieser Region rechnete n un d Beneš sich insofern 
die politisch e Großwetterlag e zunutz e mache n konnte . 

Münche n P e t e r H e u m o s 

F Ü N F T E E U R O P Ä I S C H E K O N F E R E N Z 

D E R T S C H E C H O S L O W A K I S C H E N G E S E L L S C H A F T 

F Ü R W I S S E N S C H A F T U N D K U N S T 

( S C H W E I Z E R I S C H E S E K T I O N ) 

De n zwanzigsten Jahresta g der Invasio n der ČSSR nah m die Schweize r Sektio n der 
„Tschechoslowakische n Gesellschaf t für Wissenschaft un d Kunst" , die ihre n Haupt -
sitz in den Vereinigten Staate n hat , zum Anlaß , in Kooperatio n mit dem Slawischen 
Semina r der Universitä t Bern ihre fünfte Europäisch e Konferen z zu veranstalten . Am 
20. August fand in Bern unte r der umsichtige n Leitun g des Präsidente n dieser Sektion , 
Dr . Kare l Hrubý , ein ganztägiges internationale s wissenschaftliche s Gespräc h statt , 
das dem Generalthem a „Kultu r un d Gewalt " gewidmet war. Di e Tagun g war vor-
wiegend deutschsprachi g un d signalisierte dami t einen Schrit t der Gesellschaf t aus der 
Abgeschlossenhei t der Emigratio n in die Öffentlichkei t des Gastlandes . (Di e bisheri -
gen Konferenze n in der Schweiz bediente n sich meist der tschechische n Sprache) . De n 
Zyklus der Vorträge begann der in Lancaste r lehrend e Soziologe Jarosla v Krejčí , der 
in großem Ausgriff die Wechselwirkun g von Idee n un d Gewal t in der Geschicht e 
Mitteleuropa s umri ß un d auf diesem Hintergrun d die spezifische Situatio n des 
20. Jahrhundert s deutete . De r Utrechte r Osteuropahistorike r Zdeně k Dittric h ver-
mittelt e dan n eine anschaulich e Vorstellun g der Epoch e der Gegenreformatio n in 
Böhme n un d Mähren , bei der das im traditionelle n Geschichtsbil d oft allzu schwarz-
weiß empfunden e Gegenübe r von Kultu r un d Gewal t in begrüßenswerte r Weise auf 
dem Hintergrun d der europäische n Geschicht e differenzier t wurde . Han s Lember g 
(Marburg ) versucht e in ähnliche m Sinn e nac h einer begriffsgeschichtliche n Einleitun g 
Träger un d Auswirkungen von Gewal t gegenüber der Kultu r in der neuzeitliche n Ge -
schicht e Ostmitteleuropa s darzulege n un d durc h einige Querfrage n das Bild der Pola -
ritä t von Gewal t un d Kultu r zu problematisieren . Am Nachmitta g behandelt e Jacqu e 
Rupni k (Paris ) die politisch e Kultu r in Bezug auf den „endogene n Stalinismus " in der 
Tschechoslowake i un d faßte damit , sich gegen die Thes e vom ausschließlic h impor -
tierte n Stalinismu s wendend , ebenfalls ein heiße s Eisen an . Květoslav Chvatík , Litera -
turwissenschaftle r in Konstanz , zeichnet e abschließen d einige „strukturell e Wand -
lungen " der tschechoslowakische n Kultu r unte r dem Druc k der sogenannte n „Nor -
malisation " nach . Di e Referat e der Konferenz , an der sich das Publiku m in lebhafte r 
Diskussio n beteiUgte , sollen veröffentlich t werden . 

R e d a k t i o n 
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Z W E I G R O S S E V E R A N S T A L T U N G E N I N N O R D A M E R I K A 

Im tschechoslowakische n Jubiläumsjah r wurde das in den letzte n Jahre n etwas 
nachlassend e Interess e der westlichen Öffentlichkei t an diesem Lan d un d seiner Ge -
schicht e wiederbelebt . Zahlreich e Publikationen , Zeitungsartike l un d Funk - un d 
Fernsehsendunge n zeugen dafür ebenso wie die beachtlich e Anzah l von wissenschaft-
lichen Konferenzen . Zwei solche r Veranstaltunge n verdiene n besonder e Beachtung : 
die eine , weil sie die intellektuell e Lebendigkei t der tschechoslowakische n Emigratio n 
eindrucksvol l demonstriert , die andere , weil sie das rege Interess e der zeitgenössi -
schen Sozialwissenschafte n am Studiu m der Geschicht e un d Gegenwar t des Lande s 
dokumentiert . 

Von 15. bis 18. Septembe r tra t in Chev y Chase , Maryland , der 14. Weltkongre ß 
der Tschechoslowakische n Gesellschaf t für Wissenschaft un d Kuns t zusammen . Di e 
unte r der Abkürzun g ihre r tschechische n Bezeichnun g als SVU bekannt e Gesellschaf t 
legte dabei eine umfangreich e Bilanz der wissenschaftliche n un d kulturelle n Aktivitä-
ten der Tscheche n un d Slowaken im Ausland vor. Es ging dabei bei weitem nich t nu r 
um einen Rückblic k auf das Land , in dessen Sprach e die Veranstaltunge n dieses Kon -
gresses stattfanden ; vielmeh r behandelte n die knap p zweihunder t Redne r in einzel -
nen , thematisc h abgegrenzte n Sektione n aktuell e Frage n un d Forschungsproblem e 
der unterschiedlichste n wissenschaftliche n Disziplinen . Somi t bot dieser Kongre ß 
nich t nu r eine erstaunlich e Demonstratio n der Leistunge n der tschechische n Emigra -
tion , sonder n auch ihres offensichtlic h nac h wie vor lebhafte n nationale n Bewußt -
seins. 

De m weltweit bekannte n Historike r un d Fördere r der Bohemisti k H . Gordo n Skil-
ling, der , nebenbe i bemerkt , vor kurze m in Pra g sowohl mi t offiziellen Repräsentan -
ten der Stad t wie auch mit ihre n zahlreiche n Vertreter n des unabhängige n kulturelle n 
Leben s seine Golden e Hochzei t feiern durfte , ist das Zustandekomme n eine r wissen-
schaftliche n Tagun g in Toront o zu verdanken . Sie fand von 28. bis 30. Oktobe r unte r 
dem Tite l „Czechoslovaki a 1918 to 1988: Fro m Independenc e to Communism " statt . 
In ach t Vorträgen habe n dor t namhaft e Wissenschaftle r grundlegend e Frage n zur Ge -
schicht e des tschechoslowakische n Staate s erörtert . Nebe n Professo r Skilling befan-
den sich unte r den Referente n Georg e J. Kovtun , Gregor y F . Campbell , Vilém Pre -
čan , Ronal d M . Smelser , Pau l R. Magocsi , Frederic k Barnard , Radova n Selucký, Igor 
Haje k un d Pete r Petro . Ihne n zur Seite stande n nich t weniger kompetent e Korrefe -
renten : Andre w Rossos, Pyot r S. Wandycz , Edit a Bosák, Radomí r V. Luza , Roma n 
Szporluk , Josep h Rothschild , Jan Adam un d Josef Škvorecký. 

R e d a k t i o n 

S E M I N A R Ü B E R Z E I T G E N Ö S S I S C H E T S C H E C H I S C H E 

U N D P O L N I S C H E P R O S A 

Da s Studiu m einer Literatu r in einem Land , in dem diese Literatu r nich t entstande n 
un d für das sie nich t unmittelba r bestimm t ist, nimm t notwendigerweis e einenDoppel -
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charakter an. Wie jede andere literarische Forschung strebt dieses Studium nach einer 
besseren Kenntnis der Autoren und ihrer Werke unter dem Aspekt des Milieus, dem 
diese Werke zuzurechnen sind, stellt sich jedoch zugleich die Aufgabe, ihren Beitrag 
zur allgemeinen Kultur besser zu begreifen und zu erklären, eventuell sogar zur Kul-
tur des Landes, in dem über diese Werke diskutiert wird. Diese beiden Aspekte lassen 
sich übrigens nicht säuberlich voneinander trennen, und es ist schließlich wünschens-
wert, daß noch eine weitere Zielsetzung hinzukommt, und zwar eine allgemein kom-
paratistische oder zumindest auf die vergleichende Slawistik gerichtete. Das Seminar 
über „dokumentarische, phantastische, absurde und groteske Elemente in der zeit-
genössischen tschechischen und polnischen Prosa" wurde im Rahmen solcher Zielset-
zungen am 6.-7. Mai 1988 in Paris veranstaltet. Das Seminar machte zugleich be-
stimmte Tendenzen deutlich, die wahrscheinlich neue Interessen und Bemühungen 
der heutigen Leser und Forscher zum Ausdruck bringen, zumindest Tendenzen unter 
denjenigen, die mit der tschechischen und polnischen Kultur verbunden sind. Es ist 
interessant, daß die Referenten ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die dokumentari-
schen Elemente im Schaffen der zeitgenössischen Autoren richteten. Soweit sich die 
Referate den phantastischen oder absurden Zügen in den zeitgenössischen Prosawer-
ken zuwandten, kamen sie zu dem Schluß, daß diese Züge im Grunde eine spezifische 
Form des Verhältnisses zur Wirklichkeit darstellen und in der heutigen Prosa in erster 
Linie dazu benutzt werden, um dem Protest gegen ein verfallendes gesellschaftliches 
Milieu Ausdruck zu verleihen oder Kritik an den herrschenden politischen und sozia-
len Verhältnissen zu üben. In diesem Sinne referierte beispielsweise A. Grudzinska 
über Sprache und Gesellschaft im Werk von Janusz Andermann, analysierte P. Drews 
den „grauen Strom" in der zeitgenössischen tschechischen Prosa, befaßte sich 
H.Wlodarczyk mit der „Zirkelschlußpoetik" in den Erzählungen von Mrožek, 
untersuchte H . Voisine-Jechová den ethischen Wert der Zeit bei einigen tschechischen 
Autoren der sechziger und siebziger Jahre, befaßte sich M. Smorag mit den pseudo-
autobiographischen Elementen in der polnischen Prosa der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts; mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigten sich auch weitere Teil-
nehmer des Seminars wie M. Monmarte, M. Furman-Bouvard, M. Tomaszewski, 
T. Neufville und M. Nowotna. 

Die Referate riefen eine fruchtbare Diskussion hervor, die schließlich in den Vor-
schlag mündete, gegen Ende des Jahres 1989 in Paris ein Kolloquium über die zeit-
genössische tschechische Prosa im internationalen Kontext unter besonderer Berück-
sichtigung ihrer historischen und dokumentarischen Elemente zu veranstalten. Es 
scheint nämlich, daß sich die tschechische Literatur in dieser Hinsicht recht grund-
sätzlich von den meisten westeuropäischen Literaturen unterscheidet und einige 
Wesensmerkmale mit anderen Literaturen Mittel- und Osteuropas, allerdings auch 
mit der deutschen Literatur gemeinsam hat. Während beispielsweise der Zweite Welt-
krieg für die Mehrheit der westeuropäischen Leser ein bereits abgeschlossenes histori-
sches Kapitel darstellt, wird die moralische Aktualität dieses Ereignisses im östlichen 
Europa noch immer empfunden, und in den Werken der zeitgenössischen Schrift-
steller findet dies noch immer seinen Niederschlag. In diesem Kontext verwischen sich 
gelegentlich die Grenzen zwischen literarischer Fiktion, Zeugnis und persönlicher 
Verteidigung, und die ästhetische Empfänglichkeit wird mit ethischen und philo-
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sophischen Überlegungen kombiniert. Ein Kolloquium zu diesem Thema könnte zu 
interessanten theoretischen Ergebnissen aus dem Bereich der Beziehung zwischen ob-
jektiver Realität und ihrer literarischen Abbildung führen. Zugleich könnte ein sol-
ches Kolloquium einen Beitrag zu der breiteren Diskussion über moralische Verant-
wortung und ihre Schwierigkeiten im modernen Roman und in der heutigen Gesell-
schaft leisten. 

Paris H a n a V o i s i n e - J e c h o v á 

V O R - U N D S C H L U S S W O R T Z U M „ G L O S S A R " 

Mit der Vorlage des dritten Bandes der Serie A des „Glossars zur frühmittelalter-
lichen Geschichte im östlichen Europa" sehen wir uns genötigt, das Ende des seit 1973 
publizierten Werkes anzuzeigen. In den bisher erschienenen drei Bänden sind etwa 
25 % des gesammelten Quellenmaterials veröffentlicht. Die Erfahrungen bei der Be-
arbeitung haben eine immer konzentriertere Darbietungsform ermöglicht; weitere 
Vervollkommnungen, vor allem zusätzliche chronologische Hinweise für den Histo-
riker zur Erleichterung der Arbeit mit den Texten, waren für Band IV geplant. 

Nachdem die Deutsche Forschungsgemeinschaft in den letzten Jahren bereits die 
Personalmittel um die Hälfte gekürzt hat, stellt sie nun die finanzielle Förderung zum 
30. Juni 1988 ein. Alle Versuche, einen anderen Träger für das Projekt zu finden, sind 
gescheitert. Weder die Westfälische Wilhelms-Universiät Münster, noch die Rhei-
nisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften in Düsseldorf, noch die Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz, noch der Johann-Gottfried-Herder-
Forschungsrat in Marburg haben das „Glossar" bei sich institutionalisieren können. 
Die Union Académique Internationale in Brüssel sah sich auf die Verantwortlichkeit 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und eine anzustrebende Lösung im nationa-
len Rahmen verwiesen, ihre dringende Empfehlung einer Weiterführung blieb ohne 
Erfolg. 

In der Zeit unserer Bemühungen um die Fortsetzung bzw. Rettung des „Glossars" 
haben wir aus dem In- und Ausland ebenso engagierten wie nachdrücklichen Zu-
spruch erhalten. Dafür an dieser Stelle unseren aufrichtigen Dank auszusprechen, ist 
uns eine tief empfundene Pflicht. Wir danken ebenfalls den zahlreichen Kollegen, die 
als kritische Freunde zu Beratungen nach Münster gekommen sind, die in Gutachten 
und Briefen mit uns an ständiger Verbesserung des einmal als grundlegend anerkann-
ten Hilfsmittels gearbeitet haben. 

Das vorzeitige Ende der Publikation der „Glossar"-Materialien widerspricht der 
wissenschaftlichen Vernunft und hinterläßt eine Lücke in der Mittelalterforschung 
insgesamt, besonders jedoch in der Erforschung des frühmittelalterlichen östlichen 
Europa. Den erzwungenen Abbruch einer vor über drei Jahrzehnten mit bescheiden-
sten Mitteln begonnen, bisher allgemein als erfolgreich und notwendig anerkannten 
Arbeit müssen wir mit Enttäuschung und Bitterkeit hinnehmen. Die vorgelegten Er-
gebnisse werden wie bisher von uns wissenschaftlich vertreten. Den nun entstandenen 
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Torso und den damit verbundenen Schaden für die Mittelalterforschung unseres Lan-
des haben andere zu verantworten. 

Die ungedruckten Materialien sollen der Forschung weiter offenstehen. Anfragen 
an den Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte der Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität werden auch in Zukunft beantwortet. Für die Publikation weiterer Bei- oder 
Folgehefte des „Glossars" hat der Verlag seine Unterstützung zugesagt, wofür ihm im 
voraus gedankt sei. 

Münster J a d r a n F e r l u g a , M a n f r e d H e l l m a n n , H e r b e r t L u d a t 
Herausgeber, Redaktion und Mitarbeiter der Serie A des „Glossars" 

O S K A R S C H I N D L E R 
*28.4.1908 f f . 10. 1974 

Nicht nur die 80. Wiederkehr seines Geburtstags, sondern in gewissem Sinn auch 
„die Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernich-
tung" (Historikerstreit) rufen die Erinnerung an das Rettungswerk dieses ungewöhn-
lichen Oskar Schindler aus Zwittau (Mähren) wach. Es fällt in die Zeit des Krieges und 
damit in eine Zeit, die in den Zusammenhang unserer Geschichte noch immer nicht 
recht eingeordnet ist. 

Er selbst ist mit seinen riskanten Rettungsaktionen nie an die Öffentlichkeit gegan-
gen, und so ist er ein „Held ohne Glorienschein" geblieben, zumindest in Deutsch-
land. Eine rühmliche Ausnahme bildet die von der Ackermann-Gemeinde Hessen im 
Oktober 1984 veranstaltete Gedenkfeier zum 10. Todestag. Bekannt ist er in den 
USA, wo in verschiedenen Städten Straßen nach ihm benannt sind, in Israel wurde er 
als „Gerechter unter den Völkern" geehrt, die Universität Jerusalem hat eine „Oskar-
Schindler-Stiftung", die Martin-Buber-Gesellschaft verlieh ihm ihren Friedenspreis. 
Sein Grabstein auf dem katholischen Friedhof am Berge Sion trägt die Aufschrift „der 
unvergeßliche Lebensretter 1200 verfolgter Juden". 

Niemand hat diesen außergewöhnlichen Mann während seiner 17jährigen Frank-
furter Zeit nach seiner persönlichen Entwicklung und den Motiven für sein Rettungs-
werk befragt, und so zeigt seine Vita zwischen dem 20. und 31. Lebensj ahr mehr Leer-
stellen als gesicherte Daten. 

Am 28. April 1908 als Sohn eines Landmaschinenbauers geboren, wurde er nach 
Lehre und Tätigkeit im elterlichen Betrieb Vertreter einer Elektrofirma und landete 
schließlich bei der militärischen Abwehr des Admirál Canaris. Im Herbst 1939 in Kra-
kau vor die Entscheidung gestellt, Soldat zu werden oder in die Wirtschaft zu gehen, 
entschied er sich für das letztere und übernahm in Krakau eine Email-Firma, die so-
wohl für die zivile Versorgung wie für die Rüstung arbeitete. 

Unter dem Eindruck der menschunwürdigen Behandlung der Juden begann er sein 
„privates" Rettungswerk: Er nahm in seinen ständig wachsenden Betrieb fast nur 
Juden auf. Eine Stimme der Zeit: „Schindler machte jüdische Ingenieure, Musiker, 
Rabbiner, Schauspieler und Wissenschaftler zu Facharbeitern". Es gelang ihm, bei sei-
nem Betrieb ein eigenes Arbeitslager einzurichten. Über seine Kontakte zu einem 



416 Bohemia Band 29 (1988) 

internationalen jüdischen Büro in Budapest berichtete er über die Judenvernichtung in 
Polen und holte einige prominente Juden in sein Lager, das auf über tausend Men-
schen angewachsen war. Zweimal wurde er wegen Begünstigung von Juden, Schwarz-
handels und Beamtenbestechung verhaftet. Zusatzverpflegung konnte aber nur auf 
dem Schwarzen Markt besorgt werden. Für die Einrichtung seines eigenen Arbeits-
lagers und dessen Verlegung im Oktober 1944 nach Brünnlitz bei Zwittau waren 
enorme Bestechungsgelder nötig. 

Hier gingen am 8. Mai 1945 1187 Juden in die Freiheit. Weitere Juden hat er aus an-
deren Lagern geholt und sie in verschiedenen Betrieben Nordmährens untergebracht. 
Daß die im Lager geborenen Kinder polnischen Ordensschwestern übergeben wur-
den, ist erst lange nach dem Krieg bekannt geworden. Seine Arbeiter nannten sich 
„Schindler-Juden", er nannte sie seine „Schützlinge". Eine geschichtlich einzigartige 
Situation: Der „gute Deutsche aus Zwittau", ein moderner „Schutzherr" (auf Zeit) 
einer unter so makabren Umständen entstandenen „Judengemeinde". 

Die Frage nach den Grundzügen des Charakters von Oskar Schindler ist nicht leicht 
zu beantworten. Er war ein Mensch, der alle Freuden des Lebens schätzte. Er war 
Abenteurer und Anarchist zugleich, den das gefährliche Spiel mit dem barbarischen 
Regime reizte. Schindler selbst spricht von „innerer Wandlung" im Angesicht „des 
unendlichen Leides jüdischer Menschen". Nach Kriegsende, „von keinem Ausnah-
mezustand gefordert", blieb er in seinen wirtschaftlichen Unternehmungen in der 
Bundesrepublik und in Argentinien erfolglos. 

Wo rationale Erkenntnisse fehlen, bildet sich Legende. So auch im Falle Schindler. 
Dazu ein prominenter „ Geretteter": „Unter den vielen, Gerechten unter den Völkern' 
bin ich zu der Überzeugung gekommen: Schindler war einmalig in zwei Bereichen. Er 
führte seine Rettungsaktionen über einen langen Zeitraum durch und er tat es in gro-
ßem Umfang". Und eine jüdische Stimme aus jüngster Zeit: „Es war im Dritten Reich 
manchmal möglich, einzelne Personen der Verfolgung zu entziehen, nie aber hun-
derte über einen langen Zeitraum. Schindler legt in dieser Zeit (1939-1945) eine 
Genialität an den Tag, die er weder vorher noch nachher besaß . . . " 

Hätte Schindler die Vollendung seines 80. Lebensjahres erlebt, dann wären ihm 
Ehrungen sicher gewesen. So bleibt nur diese kleine Würdigung als Zeichen dank-
baren Erinnerns an einen „unbesungenen Helden". 

Ulm-Jungingen H a n s K o m a r 

514 



N E U E L I T E R A T U R 

Oost-Europa in het verleden. Liber amicorum Z. R. Dittrich. Een bundel bijdragen 
onder redactie van A. P. van Goudoev er [Osteuropa in der Vergangenheit. Buch 
der Freunde von Z.R.D.  Ein Sammelband  von Beiträgen unter Redaktion von A. P. 
van G.J. 

Verlage Wolters-Noordhoff/Forsten , Groninge n 1987, 262 S. (Historisch e Studies, uitgeven 
vanwege het Instituu t voor geschiedeni s der Rijksuniversitei t te Utrech t 46). 

Ein e Festschrif t ehr t den vor kurze m emeritierte n Vater der etablierte n niederländi -
schen Osteuropa-Historiographie : Zdeně k R. Dittrich , der als Fünfzehnjährige r 
schon eine Aussiedlung mitgemach t ha t (1938 als Sohn eines tschechische n Beamte n 
aus der Slowakei nac h Böhmen) , ist zeh n Jahr e späte r als Studen t aus Pra g emigrier t 
un d ha t -  wie lange Zei t vor ihm Comeniu s -  in den Niederlande n eine neu e Heima t 
gefunden . In Pra g hatt e er währen d der Protektoratszeit , als ein Studiu m für Tsche -
che n nich t möglich war, als Hilfskraft in einem historische n Institu t quasi als Auto -
didak t das „Handwerk " des Historiker s gelernt un d sich nac h 1945 als Studen t in Pra g 
un d dan n in Utrech t zunächs t mit Mediävisti k beschäftigt . Sein Interess e wandt e sich 
aber dan n dem deutsche n Proble m zu, un d so ha t er seine Dissertatio n über die Regie-
run g Pape n an der Universitä t Utrech t verteidigt , als Assistent begonnen , un d sein 
Wirken ist fortan dieser Universitä t erhalte n geblieben . 

Bald ha t er sich, der über eine ungewöhnlic h breit e zeitlich e Ausdehnun g seiner 
Kompeten z verfügt, auch als Spezialist für die Geschicht e eine r Reih e von Länder n 
Osteuropa s ausgewiesen. Dabe i ha t ihn besonder s die Wechselwirkun g zwischen den 
verschiedene n slawischen Völkern un d den Deutsche n im ostmitteleuropäische n 
Rau m bewegt. In den letzte n beiden Jahrzehnte n ha t er mi t seiner inzwische n etablier -
ten Utrechte r Arbeitsgrupp e feste Brücke n nac h Südosteurop a geschlagen; gemein -
sam mit dem Herausgebe r dieser Festschrift , A. P . van Goudoever , ha t er Sammel -
bänd e publiziert , die die Ergebnisse gemeinsame r rumänisch - ode r bulgarisch -
niederländische r Historikertagunge n enthalten . I m unmittelbare n Kontak t mi t der 
„offiziellen " Historiographi e aus osteuropäische n Staate n sehen Dittric h un d seine 
Arbeitsgrupp e kein Hinderni s gegen die Erforschun g auch der jüngsten Zeitgeschicht e 
Osteuropas , vor allem auch des Dissenses . 

Entsprechen d breit ist der Inhal t der Festschrif t gestreut , die ihm befreundet e Kol-
legen aus den Niederlande n un d andere n Staate n in Ost un d West gewidmet haben . 
De r erste , hier nich t zu referierend e Abschnit t behandel t „Russisch e Ideeěngeschiede -
nis"; der zweite wende t sich der „Geschicht e internationale r Beziehungen " zu. Hie r 
ist der Themenfäche r weit geöffnet: Da s Baltikum , die Donaufürstentümer , Stalinis -
mu s un d Maoismu s un d ein bulgarische r Phanariot e werden behandelt , bis dan n zum 
Schluß , in einem dritte n Abschnitt , die „Geschiedeni s van Tsjechoslowakije" zu Wort 
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kommt ; nu r dessen Beiträge sollen in dieser Zeitschrif t einzeln in den Blick genomme n 
werden . 

De r Philosop h To n van den Beld (Utrecht) , der durc h seine Arbeiten über Masary k 
internationa l bekann t geworden ist, greift in seinem Beitrag, den er bei der Londone r 
Masaryk- Konferen z 1986 zur Diskussio n gestellt hat , ein Them a der Mora l aus dem 
Umfel d von Masaryk s Habilitationsschrif t auf un d behandel t den „Unterschie d zwi-
schen Mor d un d strukturelle r Gewalt" , also dem nichtwillentliche n Töten ; er spann t 
dabe i den Bogen von eine r Erwiderun g Masaryk s auf einen radikale n Artikel in 
„Nezávisl é listy" von 1904 bis zu Marcus e un d Galtung . 

Jarosla v Krejčí (Lancaster ) ha t „de n Prage r Frühlin g neu besehen " un d versucht , 
durc h eine „soziologisch e Neubewertung " Eigenarte n der Reformbewegun g von 
1968, u. a. auch aus dem Vergleich mit Ungar n un d Polen , herauszuarbeiten . 

Eine n klärende n Einblic k in die Vielfalt von oppositionelle n Organisatione n un d 
Aktione n zwischen dem Beginn der „Normalisierung " un d der Veröffentlichun g der 
Chart a '77 gibt die Übersich t von Han s Renne r (Groningen ) über „di e tschechoslowa -
kische Oppositio n 1969-1976" anhan d der Frag e „Was der Chart a 77 vorherging". 

De n Reigen der auf die Tschechoslowake i bezogene n Beiträge beschließ t Zdeně k 
Suda (Pittsburgh ) mi t eine r grundsätzliche n Untersuchun g der „natur e of Czec h 
nationalism" , der manch e interessant e Deutun g bringt , etwa über „di e Gebur t des 
Politische n aus dem Religiösen" , un d in gewissem Sinn e eine methodisc h moderner e 
Fortführun g des Masaryksche n Ansatzes darstellt . 

Zdeně k Dittrich , der sich manchma l in seiner Notwendigkei t zur fachliche n Breite 
wie ein „Mädche n für alles in partibu s infidelium " fühlte , also zunächs t nahez u der 
einzige Expert e für Ostmitteleurop a in den Niederlanden , ha t jetzt , das beweist dieser 
beachtlich e Band , eine Reih e von Schülern , jüngeren Kollegen un d Freunde n auf sei-
nem Gebie t um sich versammelt , die Dittrich s -  in einem Schriftenverzeichni s am 
End e des Bande s aufgelistetes un d sicher noc h keineswegs abgeschlossene s -  Werk 
weitertragen . 

Marbur g an der Lah n H a n s L e m b e r g 

Gorbachov, Mikhail: Perestrojka: New Thinkingfor our Country and the World. 

Harpe r & Row, Ne w Nor k 1987, 255 pp. 

I n thi s book 1 , Mikhai l Gorbacho v draws a bold paralle l with th e histor y of th e 
Western world . France , Britain , and Germany , he says, all neede d several revolution s 
to consolidat e thei r Systems. Why shoul d th e Soviet Unio n no t proeee d likewise? 
Perestroik a ist communism' s secon d revolution . 

Ther e is some logic in thi s cönstruet . Artefact s are indee d seldom manufacture d in 

1 In German : Perestrojka : Die zweite russische Revolution . Eine neue Politik für Europ a und 
die Welt. Droeme r Knaur , Münche n 1987. 
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perfect form at the first attempt. Socicties have undergone revolutions and reforms 
since they began to exist. We should not deny Mikhail Gorbachov the right to a second 
bite at the cherry, especially since he has choosen to set in motion a systém which has 
always presenteditself as final andfinite. Improvement, the system's practitioners have 
always been saying, may be needed, but not Substantive change. Nevertheless, Gorba-
chov's outline of his reformist program causes some irritation to the Western observer 
because of what can only be perceived as a measure of dishonesty in the argument. 

Question of Paternity. The Soviet leader clamourously rediscovers the wheels on 
which the rest of us have been moving forward for decades, and he does so with recti-
tude, as if to shame the devil in us. Virtually all that he proposes to do in order to im-
prove his society originates in the West, from the market economy and technological 
progress to human rights and populär participation in the running of public affairs. 
And yet, not only does Gorbachov fail to acknowledge Western paternity, but he 
sermonizes about Lenin's heritage and the "hitherto unused potential of socialism" 
which will allow all of the allegedly "new" ideas to flourish. 

Even if wein the West choose notto carp and cavil with the Soviet leader's commend-
able effort at restructuring, we need not refrain from citing reality back at him. N o 
matter which quotes Gorbachov uses, Lenin is not one of the fathers of democracy, 
and the Soviet systém has never engendered from within itself a pioneering quality 
other than applying force and imposing its ideology on others. In undertaking 
perestroika, the USSR does not really propose to pull itself up from the morass by its 
own boot straps. Much more, perestroika represents free-world-assisted reform 
except that, unlike Poland in the first half of the 1970s, it relies on the infusion of 
Western concepts, not money. 

Which Socialism? Another jarring note resounds from the way in which Gorbachov 
speaks of "socialism" when he means "communism". For most Europeans, if not for 
Americans, socialism represents a legitimate socio-political tendency of which com-
munism is but an aberration. When Marxist communism threatened to engulf the 
movement for political and social emancipation among the working classes, the first 
and substantial perestroika of the Marxist ideology took place toward the end of last 
Century. It was then that democratic socialism and the social democratic parties were 
born. Eduard Bernstein, rather than Lenin or Gorbachov, is the father of revision and 
reform. The socially-conscious democratic State that the Soviet leader now presumes 
to bring about owes its existence to interaction between the social democratic move-
ment and liberal capitalism. Through the Communist International and Moscow's 
extreme hostility to non-communist socialism, the Soviet systém has destroyed the 
capacity of ruling communist parties to make the chemistry of non-confrontational 
social and liberal politics work. Democratic socialism as it has evolved and is under-
stood in the West has no need to reform itself on this score; communism has. 

Ambivalence. It is Gorbachov's right to believe in the ultimate success of his pere-
stroika. Politicians do not launch major campaigns without professing confidence. 
Nevertheless, the Western mind is inquisitive, critical, and skeptical. We have every 
right to be so when a momentous message is directéd at us from quarters not previously 
known for living up to expectations and promises. It appears that the Soviet leader be-
lieves in his system's ambidexterity, that is, the ability to handle skillfully both the 
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Western an d th e Soviet communis t value component s of perestroika . H e teils us tha t 
"we have no ready-mad e formulas " but present s a whole series of the m in th e book . 
Leni n remain s th e fountainhead , collectivizatio n was and is necessary , and th e part y 
stays th e onl y holde r of real power -  to mentio n just three . "Mor e socialism and mor e 
democracy, " he says. We kno w tha t compromise s are a legitimat e way of tacklin g con -
flict, but we are also aware of thei r limitation s when it come s to basic values. 

What Gorbacho v has in min d seems to be a shift of emphasi s or a chang e in propor -
tion rathe r tha n th e remova l of unworkabl e formula s from policy making . H e speaks 
of "a ne w concep t of democrati c centralism " in which democrac y and centralis m will 
be "correctl y balanced. " I t turn s out , however , tha t his intentio n is merel y to devolve 
some economi c power from th e plannin g bodie s to enterprise s while keepin g massive 
contro l at th e center . "AU thi s will take place within th e mainstrea m of socialist goals 
and principle s of management, " he says, indicatin g tha t th e part y will retai n its 
suprem e role in th e economy . 

On e is left with th e impressio n tha t Western values are only being borrowe d in con -
trollabl e doses, as a medicín ě to eure what th e diagnosticia n perceives to be n o mor e 
tha n a transien t indispositio n of an otherwis e soun d organism . 

Default. A cheeklis t of aspect s of communis t rule which are no t mentione d or are 
only glossed over in Gorbachov' s maste r plan would be very long. Hi s sketch of Soviet 
histor y is woefully incomplete ; relation s with Easter n Europ e are scantil y treated ; th e 
religious issue is left out ; and th e role of private enterpris e receives next to n o consider -
ation . 

As an example of th e inadequacies , th e four pages devote d to th e nationalit y issue in 
the America n editio n of Gorbachov' s boo k are particularl y disappointing . In th e first 
place , the y contai n to o muc h meaningles s propaganda . Gorbacho v says tha t against 
the backgroun d of nationa l strif e elsewhere in th e world, "the USS R represent s a trul y 
uniqu e example in th e histor y of huma n civilization. " In his opinion , being a multina -
tiona l countr y is for th e Soviet Unio n "a facto r of migh t rathe r tha n weakness or dis-
integration. " Even worse tha n th e clichés is th e reductio n of problem s to an anodyn e 
level. Gorbacho v hold s tha t nationalis m "sometime s happens " and tha t international -
ism "does no t always com e easily." Ther e is n o self-criticis m and n o promis e of 
remed y with regard to th e Russificatio n of nationa l culture s and diseriminatio n against 
the use of nationa l languages. 

I t goes withou t saying tha t Gorbacho v does no t mentio n "Sovietization " as a form 
of supranationa l imposition . Ther e is enoug h evidenc e tha t man y nation s in th e USS R 
regard th e Soviet communis t regime as a curtailmen t of thei r right to self-determina -
tion because it is Soviet, no t only because it is Russian-centered . Thi s is surely also th e 
čase with a par t of th e Russian natio n as well as with th e nation s of Easter n Europe . 

As for solutions , Gorbacho v offers a continuin g proces s of sblizheni e or "growing-
closer" throug h internationalis t education , and greate r tac t in inter-ethni c relations . 
Th e idea of self-determinatio n to th e poin t of secession does no t figuře in his program , 
despit e its embodimen t in pre-revolutionar y communis t doctrin e and th e Soviet Con -
stitution . Onl y th e section in th e chapte r of th e boo k devote d to th e Thir d World bears 
the title "Nation s Hav e th e Righ t to Choos e thei r Own Way of Development. " Fo r 
the nation s ofth e USS R and thos e unde r Soviet tutelag e this evidentl y does no t apply. 
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The Prague Spring. The book contains only one cryptic reference to the vexing issue 
of Czechoslovakia's suppressed reforms of 1968 and their relevance to current Soviet 
efforts. In virtually the only concrete example in the section on Eastern Europe he 
writes that people in Prague (which he visited in April 1987) approve of his reforms. 
He claimes that a young man told him, "Say the truth, beware of the truth, and let 
others have their truth." Gorbachov does not mention if he knew that this was a 
paraphrase of John Hus, the fifteenth Century religious reformer, and that it was one 
of the most frequently-cited mottos of the Prague Spring. He replied, perhaps unin-
tentionally complementing the quotation, "and act in conformance with the truth". 
Gorbachov also apparently told the man, "Often one must retreat a step in order to 
move forward later. This is a painful process, to rethink, to analýze, and yet again to 
analýze; but one must not be afraid of doing it." This passage can be deciphered as a 
reference to the Prague Spring and to related action and attitudes that may need revi-
sion, but why must Gorbachov still hide behind such arcane language? 

A View from the Bridge. Mikhail Gorbachov's book about perestroika can be read 
as a cultural message to the West. Despite the self-righteousness, ambivalence, and 
lacunae, it is essentially a moderate and benign signál that a process has started in the 
USSR whereby a small measure of Western values will be injected into communist 
political behaviour. It would be silly to expect that this process can begin with Gorba-
chov's rapid march across the East-West bridge to a democratic Canossa. The Soviet 
leader's feet remain planted on the communist ground and, while he has begun to look 
our way, his vision is still obscured by ideological obstinacy. There are still chinks in 
his shining reformist armour, and we need not refrain from pointing a finger at them. 
In doing so, we can be heartened by his own conclusion: 

I am deeply convinced that the book is not yet finished, nor can it be finished. . . . 
What looks acceptable and sufficient today may be obsolete tomorrow. . . . In the 
course of restructuring we are expanding and clarifying our notions about the 
yesterday, today and tomorrow of socialism. 

Amen, so be it. Perhaps it is best to regard this volume as no more than an introduc-
tion to a longer book. One hopes that the people who have to live under communism 
will contribute their own chapters to it. 

Munich V l a d i m i r V. K u s i n 

Die österreichische Literatur. Eine Dokumentation ihrer literarhistorischen Entwick-
lung. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Österreichische Kulturgeschichte und 
dem Ludwig Boltzmann-Lnstitut für Österreichische Literaturforschung. Bd. I: Ihr 
Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert (1050-1750). Unter 
Mitwirkung von Fritz Peter Knapp (Mittelalter) hrsg. von Herbert Zeman. 

Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1986, zwei Teile, 1437 S. 

Der Titel ist schwierig, wie man liest, und der Gegenstand auch. Sammelwerke 
haben das mitunter an sich. Die Geduld der Bibliothekare, die im Titel eines solchen 
Werkes gleich auch noch seine Entstehungsgeschichte festhalten müssen, wird man 
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immer bewundern. Bis uns eines Tages vielleicht doch der Computer abnimmt, was 
der Menschengeist allein leider nicht bewältigen konnte. 

Das gilt, wie gesagt, in diesem Fall nun eben auch vom Gegenstand. Der erste Halb-
band - auch da fragt der geneigte Leser, warum eine vorausschauende Planung nicht 
einfach die Bände durchzählen ließ - Band I, Teil 1 also - setzt ein mit der Babenber-
ger-Herrschaft. Band I, Teil 2 hat schon die böhmischen Länder eingeschlossen und 
expandiert mit den siegreichen Türken-Feldzügen gegen Südosten. Aber was den Süd-
osten betrifft, bleibt es dann doch bei einer „Skizze österreichisch-ungarischer Litera-
turkontakte" von György Walkó auf 20 Seiten, die auch gleich bis ins 20. Jahrhundert 
führt, nach ihrem Obertitel auf Divergenzen und Konvergenzen gerichtet. Und die 
böhmischen Länder, seit 1526 mit dabei, bilden für die Konzeption des Ganzen ein 
dezidiertes Hemmnis. Walter Schamschula konstatiert in der Einleitung seines Essays 
von 13 Seiten über die Literatur der Tschechen im Habsburger-Reich: „Es ist keine 
Übertreibung - und die folgenden Ausführungen sollen es stützen - , daß an der 
Nichtintegration gerade der tschechischen Nationalkultur letztlich die Idee der 
Donaumonarchie als eines Vielvölkerstaats zerbrochen ist" (S. 767). 

Was ist dann eigentlich österreichische Literatur? Es ist die, nach dem Ausweis des 
Doppelbandes, vornehmlich deutsch geschriebene Literatur in dem jeweils als 
„Österreich" definablen Länderkomplex, den zunächst die Babenberger und dann 
eben die Habsburger beherrschten. Daß diesem Komplex allmählich etwas im geisti-
gen Leben seiner Literaten gemeinsam wurde, und daß es sich mit Nutzen zum Kon-
zept einer weitgespannten Darstellung wählen läßt, wird kein Kundiger bestreiten. 
Nur: Mußte diese Konzeption um 1050 ansetzen, als sich aus dem bayerischen Her-
zogtum eben noch kein Österreich entwickelt hatte, was sich mit Recht niederschlägt 
in dem von Max Pörnbacher und Benno Hubensteiner herausgegebenen ersten Band 
einer „Bayerischen Bibliothek"? Und muß danach etwas Österreichisches hyposta-
siert werden, anstelle der nüchternen Beobachtung von Entwicklungen, die allerdings 
seit dem 13. Jahrhundert erstmals Zusammengehörigkeitsthesen aufkommen lassen in 
einem Raum, den erst die Habsburger vom 14. Jahrhundert an allmählich mit Umsicht 
und später auch noch mit Glück zu dem bewußten Ganzen zusammenschließen? Muß 
man unter diesen Umständen dem mysteriösen „Mitteleuropa", das in der französi-
schen Perspektive für gewöhnlich schlechthin mit dem habsburgischen Imperium 
identifiziert wird, einen österreichischen Stempel aufdrücken und obendrein noch die 
Bindungen von Raum, Gesellschaft, Sprache und Herrschaft vermengen? Daß diese 
Bindungen miteinander irgendwann einmal sich mischen, und daß es sehr reizvoll ist, 
und auch sehr wichtig für die Erkenntnis von Literatur ebenso wie von Geschichte, 
solche Mischungen einigermaßen zu diagnostizieren und in ihrem Ursprung zu erklä-
ren, das sei unbenommen. Das hätte eigentlich eine interessante Aufgabe für dieses 
Unternehmen sein können. Die Einleitung des Herausgebers zum 2. Halbband führt 
leider nicht zu solchen Gedankengängen. Aber dann hätte es doch wenigstens der in 
vielen Lebensbezügen trefflich bewährten Zurückhaltung in der österreichischen 
Mentalität entsprochen, von „Literatur in Österreich" zu reden und nicht von „Öster-
reichischer Literatur". Unter diesem Vorbehalt gelten die Beiträge in diesem Doppel-
band nun eben leider nur für sich. Danach wären, im Hinblick auf das böhmische In-
teressenfeld, außer Schamschulas Abriß der „Literatur der Tschechen im Habsburger-
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Reich " (S. 767-779) , mit treffende n Einsichten ; eine informativ e Würdigun g des 
Bohusla v Lobkowic z von Hassenstein , zum Proble m von Reise, Rezeptio n un d 
Humanistische r Bildung , von Wolf gang Neube r (S. 833-850) ; un d ein Beispiel 
zur literarische n Rezeptio n der „Böhmische n Chronik " des Václav Háje k z Libo-
čan , wieder aus der sachkundige n Fede r von Walter Schamschul a (S. 851-863) , zu 
nennen . 

In diesem Rahme n wirkt der Beitra g von Eric h Trun z wie ein erratische r Block. Er 
umfaß t 100 Seiten (S. 865-964) , eine eigene Bibliographi e von 20 Seiten un d 46 Abbil-
dungen . De r Beitra g entstan d bereit s vor 45 Jahren , als sein Auto r noc h als Ordinariu s 
für Deutsch e Literatu r an der Prage r Universitä t wirkte, un d wurde jetzt biblio-
graphisch auf den neueste n Stan d gebracht . Überhol t ist er durc h neuer e Arbeiten 
nicht . 

Trun z entwickel t sein Them a auf einem weiten gesellschafts- un d gedanken -
geschichtliche n Horizon t mit europäische m Niveau : Pansophi e un d Manierismu s im 
Kreise Kaiser Rudolf s II . Di e Zeitlage , Hofgeschichte , Personalbeziehungen , die Ent -
wicklung der Wissenschaften , die Emblemati k als eine besonder e Kuns t der Veranke -
run g eines neue n symbolische n Denkens , nachde m die scholastisch e Weltdeutun g 
ihre Anziehungskraf t verloren hatte , das führt e ihn zunächs t einma l zum Verständni s 
der Gedankenwel t Rudolf s un d seines Kreises, den der Kaiser geduldet , aber niemal s 
organisier t hatte . Es gab keine Hofakademie . Aber „weil es ein Ho f ohn e höfisch e 
Konventio n war, ein Menschenkrei s mit vielen musisch Begabten , gab es hier man -
ches, was einmali g war un d in dem ganzen Jahrhunder t unerreichbar , vom Große n -
Keppler s Erforschun g der Weltharmoni k -  bis zum Kleine n - den Musiknote n unte r 
dem Kupferstich " (S. 958). Trun z sucht , natürlic h nich t als ein Beispiel für österreichi -
sche Literatur , sonder n für räumlich e Bindunge n unte r dem Vorzeiche n politische r 
Struktur , ideelle Wechselwirkunge n zu erfassen, die für die Geschicht e der europä -
ischen Intellektualitä t offenbar von großer Bedeutun g waren , über die räumliche n un d 
personelle n Zufälligkeite n hinaus , als es daru m ging, neu e Orientierunge n zu finden . 
Gerad e die Naturwissenschaften , Medizin , Chemie , Botanik , vornehmlic h aber die 
bekannt e Prage r Astronomie , suchte n in der pansophische n Vorstellun g der Welten -
harmoni e Halt , nachde m sie das kirchlich e Lehrgebäud e hinte r sich gelassen hatten . 
Da s zeigt Trun z in manche r Einzelhei t besonder s deutlic h un d im Ganze n eindrucks -
voll. Natürlic h komm t dabei auch die Literatu r zu ihre m Recht , die lateinisch e un d die 
deutsch e besonders . 

Wie das aber im Rahme n von „Österreichische r Literatur" ? „Wollt e also jeman d 
um jeden Prei s an der einfachste n Definitio n des Begriffs ,Nationalliteratur ' festhal-
ten , hätt e er's verhältnismäßi g leicht : Österreichisch e Literatu r ist, die von Österrei -
cher n für Österreiche r geschrieben wird, un d ungarische , die von Ungar n für Ungar n 
geschrieben e - ungeachte t in welcher Sprach e . . . (S. 793). Dami t ha t G . Walkó -
unte r seinen Perspektive n - eine Summ e aus dem vorliegende n Sammelwer k gezogen. 
Un d er weiß dazu eine einsichtige , eine funktional e Erklärung : „Di e bekannte n histo -
risch-geographische n Produkte" , wonac h ma n in Böhme n wie in Ungar n bis ins 
20. Jahrhunder t eben auch deutsc h gelesen habe un d folglich auch eine fremd e Litera -
tu r Eingan g fand . „Aber auch umgekehrt : Texte von nationale r Bedeutun g wurde n in 
diesen Länder n deutsc h verfaßt, dami t sie nich t nu r innerhalb , sonder n auch außer -
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halb der Grenzen Widerhall finden. Im Donauraum muß man sich mit der Kompli-
ziertheit der Erscheinungen abfinden." 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 

Zöller, Erich (Hrsg.): Revolutionäre Bewegungen in Österreich. 

Österreichischer Bundesverlag, Wien 1981, 175 S. (Schriften des Instituts für Österreichkunde 
38). 

„Revolution" ist ein Leitbegriff der modernen Geschichte. Ursprünglich in der 
astrologischen Terminologie beheimatet, hat er sich in Neuzeit und Moderne mehr 
und mehr zu einer politischen Metapher entwickelt. Heute ist die Revolutions-
forschung ein wissenschaftlicher Aufgabenbereich, um dessen Erschließung sich 
Geschichte und Geschichtsphilosophie genauso bemühen wie Politologie und Sozio-
logie. 

Die Vielfalt des Forschungsinteresses hat einen ebenso vielfältigen Revolutions-
begriff herausbilden lassen. Wir sprechen von einer „industriellen Revolution", einer 
„sozialen", einer „politischen", einer „wissenschaftlichen", von einer „Weltrevolu-
tion", einer „Kulturrevolution", einer „Konterrevolution", von einer „permanenten 
Revolution" usw. In dieser allgemeinen Breite meint „Revolution" nicht mehr als 
einen tiefgreifenden Veränderungsprozeß. Will man diesen näher bestimmen, muß 
unter Abklärung des jeweiligen Vorverständnisses und Erkenntnisinteresses ein spezi-
fischer Revolutionsbegriff herausgearbeitet werden. 

Der vorliegende Sammelband, dessen Beiträge einen Zeitraum von mehr als tausend 
Jahren umfassen, trägt einer solchen theoretischen Vorverständigung Rechnung, in-
dem er den neun Einzelreferaten einen begriffsgeschichtlichen Abriß (Gerhard Botz) 
voranstellt. Neben den semantischen Aspekten gilt hier das Hauptaugenmerk den ver-
schiedenen Revolutionstheorien, von den konservativen Revolutionsgegnern wie 
Metternich und Hegel über den Anarchismus und den Marxismus bis hin zu den 
modernen historisch-sozialwissenschaftlichen Beschreibungsmodellen. Botz selbst 
legt sich nicht auf die Verwendung einer bestimmten Revolutionstheorie und eines 
spezifischen Revolutionsbegriffs in der Geschichte fest, ohne damit jedoch einer 
begrifflichen Unscharfe das Wort reden zu wollen: „Erfahrungsgemäß sollen Begriffe 
nicht zu allgemein und inhaltsleer, aber ebensowenig allzu eng und inhaltsreich an-
gelegt sein, wenn sie zu einem Begreifen von konkreter gesellschaftlicher Wirklichkeit 
dienlich sein sollen" (S. 23). 

Für eine Revolution im eigentlichen, nicht metaphorischen Sinne macht er zwei 
wesentliche Einschränkungen: Zum einen muß es sich um eine überwiegend vom 
„gesellschaftlichen Unten" ausgehende Massenbewegung handeln, so daß eine „Revo-
lution von oben" ausgeschlossen bleibt; zum anderen will er darunter keine zeitüber-
greifende Kategorie verstehen, sondern ein historisch begrenztes Phänomen, insofern 
Revolutionen „nur in modernen, differenzierten und hochgradig interdependenten 
Gesellschaften wirksam werden können" (S. 24). Das aber hat unmittelbar Relevanz 
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für den gesamten Untersuchungsgegenstand, denn für den Übergang von der altorien-
tierten Klassengesellschaft zum Feudalismus ist dieser Revolutionsbegriff so nicht 
mehr brauchbar: „Als äußerste Untergrenze für die Anwendung des Revolutions-
begriffs dürften die ,frühbürgerlichen Revolutionen' des 15. und 16. Jahrhunderts in 
Frage kommen, wenn nicht Hussitenkriege, Bauernaufstände und lutherische Refor-
mation aus dem Revolutionsbegriff überhaupt herausfallen und der Beginn der 
Epoche der echten Revolutionen erst ab dem 17. Jahrhundert anzusetzen ist." 

Wie angemessen dieser historiographische Vorbehalt ist, belegen die folgenden Ab-
handlungen: Peter Feldbauer („Sozialrevolutionäre Bewegungen im mittelalterlichen 
Österreich"), der die Ursachen der Sozialkonflikte in den Jahrzehnten und Jahrhun-
derten vor dem großen Bauernkrieg von 1525/26 untersucht, kommt zu der Ansicht, 
daß von einer tragfähigen politischen Motivierung bei diesen Aufständen und Er-
hebungen, wenn überhaupt, nur erst sehr spät die Rede sein kann. Bei den Aufstands-
bewegungen des Hoch- und Spätmittelalters, zumindest in diesem geographischen 
Raum, handelte es sich entweder um feudale bzw. antifeudale Konflikte oder um 
emanzipatorische Bewegungen mit sozialrevolutionärer Färbung, die spontan ent-
standen und in der Regel zu spontanen Gewaltakten führten, aber meistens eine pro-
grammatische Perspektive entbehrten. Auch die spektakulären Sozialkonflikte in 
Innerösterreich und Salzburg in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die gewöhn-
lich als Vorläufer des deutschen Bauernkrieges interpretiert werden, lassen eigentlich 
eine durchgehende Zielvorstellung noch vermissen. Für die Folgezeit, die bäuerlichen 
Erhebungen zwischen 1525 und 1627, meint Johann Rainer hingegen eine deutlich 
ausgeprägte sozialpolitische Orientierung ausmachen zu können, was die These von 
einer kontinuierlichen Entwicklung des Revolutionsgedankens seit der Wende zur 
Neuzeit bekräftigen würde. Dem allerdings steht der typologische Vergleich der 
beiden böhmischen Rebellionen entgegen, den Richard Georg Plaschka anstellt. 
Plaschka erkennt in der hussitischen Bewegung einen eindeutig revolutionären Auf-
bruch, während sich dies von der 200 Jahre späteren Ständeerhebung, die mit der 
Schlacht am Weißen Berg ein jähes Ende fand, nicht sagen lasse: dazu fehle ihr die 
breite soziale Basis und die ideelle Stoßkraft. 

Einen Schritt weiter in Richtung auf ein entwickeltes Revolutionsbewußtsein wei-
sen die Aufstandsbewegungen in Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert (Moritz Csáky), 
die allerdings nicht die Beseitigung der Monarchie anstrebten, sondern nur die Er-
setzung des Habsburgerkönigs durch einen nationalen Kandidaten. Jedoch verbargen 
sich hinter diesem Gesamtanliegen so deutlich nach dem jeweiligen Standes- oder 
Gruppeninteresse differenzierte Absichten, daß von einer geschlossenen Revolutions-
bewegung noch nicht gesprochen werden kann: Während es dem Adel um die Wieder-
herstellung seiner Privilegien ging, verfolgten die Bauern und die Angehörigen der 
niederen Stände eine gewaltsame Änderung des bestehenden Gesellschaftsgefüges. 

Bislang in der Forschung noch wenig beachtete frühdemokratische Bestrebungen 
reklamierten die Jakobiner in der Habsburgermonarchie (Helmut Reinalter), die zur 
Zeit der ersten französischen Revolution im Sinne der Revolutionsidee wirkten und 
ein republikanisches Staatswesen anstrebten. Sie rekrutierten sich im wesentlichen aus 
dem Beamtentum unter Joseph II. und Leopold IL und ließen sich von der Über-
zeugung leiten, daß sich die Umwandlung der Monarchie in einen Verfassungsstaat 
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auch ohne revolutionäre Gewaltanwendung erreichen ließe. Die meisten von ihnen 
wurden in Hochverratsprozessen abgeurteilt, das Weiterwirken ihrer Gedanken in 
der Bevölkerung durch den politischen Kurs unter Franz IL und den zunehmenden 
Machteinfluß der Polizeihofstelle gewaltsam unterdrückt. 

Die ganze Vielschichtigkeit des neuzeitlichen Revolutionsgeschehens macht Wolf-
gang Häusler an den Ereignissen von 1848/49 in der Donaumonarchie deutlich. Aus-
gehend von zeitgenössischen Beurteilungen (Metternich: „Unterbrechen" - Marx: 
„kümmerliche Episode" - Bakunin: „blutrot anbrechender Völkerfrühlingsmorgen") 
skizziert er die paradoxe Situation des Bürgertums, das angesichts der von unten nach-
drängenden Gesellschaftschichten plötzlich der von ihm selbst initiierten Revolution 
zu mißtrauen begann und sich in ein liberales und ein demokratisches Lager, dessen 
konsequenteste Vertreter auf die Positionen der „sozialen Demokratie" übergingen, 
aufspaltete. Schuld am Scheitern dieser Revolution trug die ungemein komplizierte 
Klassensituation: eine festumrissene Bourgeoisklasse als Hegemon bildete sich nicht 
heraus, und die sich erst formierende Arbeiterbewegung sah sich nicht in der Lage, die 
vom Großbürgertum verlassene Stellung nachträglich zu besetzen: „Die einander 
durchkreuzenden nationalen, politischen und sozialen Komponenten machen es 
schwer, in den europäischen Revolutionen des Jahres 1848 einen einheitlichen Zug zu 
sehen." (S. 114) 

In dieser politischen Enttäuschung der 48er-Bewegung wurzelt letztlich auch der 
Mißerfolg der revolutionären Epoche von 1917 bis 1920 (Rudolf Neck). Zwar hatte ab 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Arbeiterklasse das Bürgertum als revolu-
tionäre Kraft endgültig abgelöst, ihrer besonderen österreichischen Spielart, dem 
Austromarxismus, gelang es aber vor allem aufgrund seiner heterogenen Struktur 
nicht mehr, einen erneuten revolutionären Impuls zu entwickeln. Während sich die 
Revolution in Rußland kräftig durchsetzte, blieb es in Österreich nur bei gewissen 
revolutionären Erscheinungen. Zwar gab es im Frühjahr 1918 eine klassische revolu-
tionäre Situation, sie wurde jedoch nicht genutzt. Nach der Liquidation der Arbeiter-
räte und der Beseitigung der Sozialdemokraten aus der Regierung drängte der autori-
täre Ständestaat 1933-1938 die oppositionellen Bewegungen in die Illegalität (Gerhard 
Jagschitz), wobei die ideologischen Gegensätze der verbotenen Organisationen (SPÖ, 
KPÖ, NSDAP) einen Zusammenschluß und eine längerfristige Zusammenarbeit un-
möglich machten. Erst in den letzten Tagen der österreichischen Selbständigkeit kam 
es zu einer Zusammenarbeit des Regimes mit den marxistischen Gruppen - als es 
bereits zu spät war. 

München W e r n e r J a k o b s m e i e r 

W lasch ek, RudolfM.: Zur Geschichte der Juden in Nordostböhmen unter besonde-
rer Berücksichtigung des südlichen Riesengebirgsvorlandes. 

J.-G.-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1987, XII, 76 S., 25 Abb., eine Karte (Historische und 
landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien 2). 

Die Geschichtsschreibung über die Juden in Böhmen und Mähren leidet unter dem 
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großen Mange l an Einzelstudien , die in ihre r Summ e erst eine fundiert e Zusam -
menscha u erlauben . Eine n wichtigen Beitra g zur Reduzierun g dieses Defizit s leistet 
Rudol f M . Wlaschek in seiner schmalen , aber inhaltsreiche n Untersuchun g „Zu r Ge -
schicht e der Jude n in Nordostböhme n unte r besondere r Berücksichtigun g des süd-
lichen Riesengebirgsvorlandes" . 

Wlascheks Schrift ist aus mehrerle i Gründe n interessant . D a setzt sich jemand , der 
noc h persönlich e Erinnerunge n an die Jude n dieser Gegen d ha t un d mi t dem Unter -
gang ihre r Gemeinde n imme r noc h nich t fertig geworden ist, aus einem sehr mensch -
lichen Anliegen herau s mit der Histori e einer verlorene n Welt auseinande r -  un d er tu t 
dies mit eine r Gründlichkeit , die vielleicht nu r aus der Kombinatio n von innere m 
Engagemen t un d bester Historiker-Soliditä t erwachse n kann . Da s ist alles ehrlic h un d 
sauber gearbeitet , materialreich , ohn e großen theoretische n Überbau , der hier nu r die 
Sicht auf die Fakte n verstellen würde , die aus sich selbst sprechen . Seine Quelle n fand 
Wlaschek in den Archiven der Tschechoslowake i un d in den Erinnerunge n der in alle 
Welt zerstreute n Überlebende n des Holocaust , der auch zwischen Riesengebirg e un d 
Königgrät z (Hrade c Králové) , zwischen Nácho d un d Gitschi n Qičín ) wütet e un d 
seine Opfer suchte . 

Wlaschek beschränk t sich bei seiner Betrachtun g auf Juden , die als Anhänge r des 
mosaische n Glauben s in die jüdische Kultusgemeind e eingebunde n waren . Di e Pro -
blemati k des Konfessionswechsels , der seit dem 19. Jahrhunder t ja zu den wesentliche n 
Elemente n der Assimilation gehörte , mu ß er deshalb weitgehen d auße r Acht lassen. 
Diese Mensche n un d ihre Nachkomme n tauche n bei ihm erst wieder in den Todes -
un d Flüchtlingsliste n auf. E r verzichte t ebenso auf die Behandlun g der Rolle der Jude n 
in der Landespolitik , in den nationale n Auseinandersetzunge n un d dem Antisemitis -
mu s des vorigen Jahrhunderts . 

De r Auto r gibt einleiten d einen Überblic k über die ältere Geschicht e der Jude n im 
behandelte n Rau m (die erste Erwähnun g eines Jude n in Nácho d stamm t von 1270), 
um sich dan n der Gemeind e Großboc k (Velká Bukovina ) zuzuwenden , auf die er -
nebe n Königinho f (Dvů r Králové) -  den Hauptakzen t legt. Diese r Ort , „seit jeher ein 
unbedeutende s Bauerndorf" , in das die Grafe n Sporc k seit der zweiten Hälft e des 
17. Jahrhundert s Jude n zogen , hatt e 1857 immerhi n einen jüdische n Bevölkerungs -
antei l von 44 Prozent . Un d Großboc k ist typisch auch für den rasche n Niedergan g 
solche r jüdische n Landgemeinde n durc h den Wegzug der Mitgliede r in die Städte : Di e 
Synagoge verfiel un d wurde bereit s 1906 abgebrochen , die letzt e Beerdigun g auf dem 
jüdische n Friedho f fand 1932 statt . 

De r Niedergan g von Großboc k ging einhe r mi t dem Aufstieg nich t zuletz t der Ge -
meind e Königinhof , dere n weitere Entwicklun g Wlaschek bis zum bittere n End e im 
Holocaus t in vielen Facette n beleuchtet . Von besondere r Bedeutun g sind darübe r hin -
aus die Kapite l über den Beitra g der Jude n zur Industrialisierun g Nordostböhmen s 
un d den sozialen Statu s der Jude n in der Zei t zuvor . 

Auch auf die tragische Fortsetzun g nac h 1945 geht Wlaschek ein , schilder t die 
Schicksal e der wenigen Zurückgekehrten . Er zeigt auf, was aus den Häusern , den 
Synagogen (die von Königinho f z. B. wurde erst in den sechziger Jahre n in eine r 
Nacht - un d Nebelaktio n abgebrochen ) wurde un d liefert Bildmateria l aus der jüng-
sten Zeit . 
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Wlascheks Schrift ist ein wertvoller Baustein . Gäb e es meh r davon , sähe es in der 
Historiographi e der Jude n in den historische n Länder n nich t so trostlo s aus. 

Pflaumhei m H e l m u t T e u f e l 

Serke,  Jürgen: Böhmische Dörfer. Wanderungen durch eine verlassene literarische 
Landschaft. 

Paul Zsolna y Verlag, Wien-Hambur g 1987, 480 S. 

Was „Böhmisch e Dörfer " sind, konnt e ma n noc h vor kurze m in dieser Zeitschrif t 
ausführlic h lesen 1; Kar l Schlöge l ha t die dor t ausgebreitet e Musterscha u noc h durc h 
das Apercu erweitert , die böhmische n Dörfe r seien durc h die Teilun g Europa s nac h 
dem Zweite n Weltkrieg für un s „wirklich Böhmisch e Dörfe r geworden " 2 . 

Auf diesem Hintergrun d greift ma n zunächs t erstaun t nac h einem großformatige n 
Buch mi t dem Tite l „Böhmisch e Dörfer" , das scho n äußerlic h durc h seinen Umschla g 
mi t der ganzseitigen Farbreproduktio n der berühmte n Crimpelag e von Jiří Kolá ř mi t 
dem Moti v des keineswegs dörfliche n Kleinseitne r Rings von Pra g fasziniert . Fäng t 
ma n zu blätter n an , liest un d schau t ma n sich alsbald fest: Di e „Wanderunge n durc h 
eine verlassene literarisch e Landschaft" , nämlic h die der deutsche n Literatu r in Böh -
men , erweisen sich als ein Gan g über die sprichwörtliche n „böhmische n Dörfer" , 
auch wenn höchs t selten tatsächlic h von einem Dor f die Red e ist, eher von der einen 
Stad t Prag , ode r -  nac h den Katastrophe n von 1938 bis 1945 - von Orte n jeder Art 
irgendwo sonst in der Welt. 

Jürgen Serke, im Schicksalsjah r 1968 UPI-Reporte r in Prag , ist auf einer der klas-
sisch gewordene n Bildfälschunge n unsere s Jahrhundert s verewigt: er ist dor t nac h der 
Vereidigun g des Staatspräsidente n Svoboda auf der Prage r Burg hinte r Dubče k zu se-
hen - Serke blieb auch nac h dem spätere n Herausschneide n Dubček s auf dem offiziel-
len Bild. Da ß dieses Buch von einem Vollblut-Journaliste n geschriebe n ist, bestimm t 
seinen Charakter . Seine Einordnun g in eine der gängigen Sparte n fällt schwer: der Li-
teraturgeschicht e im fachliche n Sinn e der heutige n Wissenschaft kan n ma n es wohl 
kaum zurechnen , da ihm die in deren Texten so verbreitet e Theorielas t fehlt un d es 
sich stat t dessen ganz ohn e gelehrt e Scheu der Darstellun g meisterhaf t recherchierte r 
Biographie n hingibt , auf dem Scheiter n von Dichterehe n ausführlic h verweilt, Telefo-
nat e mi t geschiedene n Schriftstellergattine n ode r Kranken - un d Liebesgeschichte n der 
von ihm Dargestellte n ausbreitet , die, manchma l har t am Rand e der Kolportage , sich 
oft genug vor die Erfassun g der literarische n Werke zu schieben drohen . 

Andererseit s ist das aber ein Buch , das -  im Unterschie d zu manche n Produkte n 
nich t nu r der genannte n wissenschaftliche n Diszipli n -  den Leser in seinen Ban n zieh t 
un d zu Entdeckungsreise n in die nu n wirklich „böhmische n Dörfer " der deutsche n 

1 D e h n e r t Walter: Böhmisch e Dörfer . Anmerkunge n zu einer Redensart . BohZ 28 (1987) 
391-394. 

2 Schlöge l , Karl: Die Mitt e liegt ostwärts. Die Deutschen , der verlorene Osten und Mittel -
europa . Berlin 1986, 38. 



Neue Literatur 429 

un d oft auch tschechische n Literatu r un d bildende n Kuns t des 20. Jahrhundert s in den 
böhmische n Länder n verleitet (die Grenze n sind in beiden Fälle n erfreulich offen) . 
Ma n blätter t vor un d zurück , verlockt durc h die erstaunlic h dicht e un d gut gestaltet e 
Auswahl von Photographie n der Autore n un d ihre r Familienangehörigen , Reproduk -
tione n von Buchtitel n usw., von dene n viele für manche n Leser, der sich bisher als 
Kenne r der Prage r Literatu r wähnte , unbekann t gewesen sind. 

In der ungefäh r 80seitigen Einleitun g des Buche s (davon etwa 40 Seiten Text , sonst 
Abbildungen) , „Europ a starb in Prag", breite t der Verfasser ein großes Panoram a aus, 
das, etwas weitmaschig , manchma l ein wenig zu pauschalisierend , gelegentlich aber 
geradezu mit literarische r un d dichterische r Kraft , eine Deutun g der komplizierte n 
deutsch-tschechisch-jüdische n Symbiose in den böhmische n Länder n in den politi -
schen Umstände n unsere s Jahrhundert s gibt, in die Element e einer Geschicht e der 
Tschechoslowake i bis zur Gegenwar t eingeflochte n sind. 

Im ersten Haupttei l des Buche s werden dan n einige Schriftstelle r un d Dichte r mi t 
ihre n Lebensläufen , Werken un d ihre m persönliche n Umfel d ausführlic h un d quasi 
monographisc h dargestellt , aufgrun d von Material , das zum großen Teil von Serke 
selbst erstmal s recherchier t worde n ist. Diese Kapite l sind durchschnittlic h 16 Seiten 
lang; aus ihne n ragt das längste über Han s Natone k mit 44 Seiten heraus . Selbst diese 
ausführliche n tableaux könne n hier nich t alle einzeln genann t werden - den Rezensen -
ten habe n besonder s die Lebensbilde r von Perut z ode r -  um nu r ein weiteres Beispiel 
zu nenne n - das von Erns t (Melchior ) Fische r beeindruckt , von dem manch e dessen 
mutige , mitte n im zweiten Weltkrieg erschienene , zweibändige Hus-Biographi e ken-
nen , nu r wenige aber wissen, daß diese nich t das Werk eines Historikers , sonder n 
eines ehede m expressionistische n Dichter s war. 

Es entsteh t jedesmal ein plastische s Bild nich t nu r von den literarische n Persönlich -
keiten , sonder n auch - auf kurze m Rau m - von ihre n meist vergessenen Werken . So 
fügt sich langsam beim Leser ein Geflech t von Informatione n zusammen , das durc h 
hier aufgespürt e intellektuell e un d künstlerisch e Freundschafte n un d Beziehunge n der 
dargestellte n Literate n verbunde n wird: Dabe i erweist sich für die frühe Zei t imme r 
wieder Fran z Kafka als Zentralfigur ; für die Einbindun g der Literatu r aus den böhmi -
schen Länder n in die allgemein e deutsch e erscheine n auch Beziehunge n wie die von 
Leppi n zu Lasker-Schüler , zwischen Hadwige r un d Mühsam , den Brüder n Janowit z 
un d Kar l Kraus , Herman n Gra b un d Theodo r W. Adorn o un d so fort als signifikant . 

Die s gilt ebenso für den zweiten Teil, in dem der Leser 32 Kurzbeiträg e mit durch -
schnittlic h nu r zwei Seiten Länge findet . Sie behandel n auch relativ bekannt e Name n 
wie Ma x Brod , Pau l Leppin , Josef Mühlberger , Anto n Fran z Dietzenschmidt , um nu r 
wenige zu nennen . Di e Gesamtkompositio n dieses Teils ist bewußt kunstlos : Di e 
Orientierun g ist hier nu r noc h über die Kolumnentite l möglich ; es gibt keine Einzel -
kapite l mehr . Ein e Biographi e wird an die ander e gereiht , manchma l nu r eine Spalte 
lang, dan n wieder mehrer e Seiten . 

Gerad e dieses serielle Verfahren ist aber dazu angetan , bei der Lektür e die kalte Wut 
aufsteigen zu lassen: Sobald die Biographie n aus der relativ fernen Welt der Erste n 
ČSR in die Zei t des Sudetenlande s bzw. des Protektorat s kommen , greifen nahez u 
zwangsläufig, Ma l für Mal , Brutalitä t un d Zerstörun g des deutsche n NS-Regime s in 
die dargestellte n Schicksal e ein, ob es sich nu n um Jude n ode r NichtJude n handelt , 
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un d wenn die Katastroph e nich t schon da eintritt , dan n nac h dem Krieg währen d der 
Revanch e in der wiederhergestellte n Tschechoslowakei ; manch e werden in beiden 
Phase n nacheinande r betroffen . Nich t viele der Dargestellte n sind mi t dem Leben da-
vongekomme n - in Flucht , Emigration , Vertreibung . Welch ein Aderlaß für eine 
ganze Generatio n meist in ihre r Jugen d dem Expressionismu s verpflichtete r Literaten , 
für eine ganze Literaturlandschaft , welch ein Verlust an Verständigungspotential ! 

Nich t alles wird ma n in diesem Buch auf die Goldwaag e zu legen brauchen ; so bei-
spielsweise manch e etwas kühn e Geschichtsdeutung , vor allem im Einleitungsteil , 
ode r die eine ode r ander e nich t ganz trennscharfe , wohl nu r flüchtige Formulierun g 
wie „tschechisch e Jude n deutsche r Sprache" . Da s darf aber nich t übersehe n lassen, 
daß Serke durc h die Vermittlun g von Kenntnisse n für ein breite s Verständni s für die 
deutsch e Literatu r der ersten Hälft e unsere s Jahrhundert s aus den böhmische n Län -
dern wirbt, sie wirkungsvoll dem Vergessen entreiß t un d zur Erkenntni s ihre r wirk-
lichen Rolle in der Gesamthei t der deutsche n Literatu r beiträgt . Es bestehe n jetzt 
Chancen , die bisherige, allzu simple un d selektive Vorstellun g eines Dualismu s von 
hie dem Prage r Kreis mit wenigen Exponente n um Kafka, Werfel un d Brod un d dor t 
eine r „sudetendeutsche n Literatur " von meist dem rechte n Spektru m zugehörige n 
Autore n wie Kolbenheyer , Watzlik ode r Pleyer zu überwinden . 

Diese s anregende , oft geradezu packende , dich t informativ e un d schön e Buch (stö -
ren d sind allerding s die zu vielen Fehle r in den wohl im letzte n Momen t un d vielleicht 
von dritte r Han d angebrachte n Bildunterschriften ) ist auch insofern ein verdienstvol -
les Unternehmen , als es Auslöser un d „Anreißer " für eine ganze Reih e von Nach -
drucke n wichtiger Werke der hier dargestellte n Schriftstelle r un d Dichte r (unte r dem 
Serientite l „Böhmisch e Dörfer" ) ist, von dene n einige schon seit den zwanziger Jahre n 
vom'Pau l Zsolna y Verlag betreu t worde n sind. -  Da s umfangreich e Literatur -
verzeichni s im Anhang , nac h den behandelte n Autore n alphabetisc h geordnet , mi t 
Hervorhebun g der derzei t lieferbaren Titel , hilft dem wißbegierig gewordene n Leser 
weiter. 

Marbur g an der Lah n H a n s L e m b e r g 

Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských [Lexikon der 
deutschsprachigen Schriftsteller und der sorbischen Schriftsteller]. 

Odeon , Prag 1987, 848 S. 

Endlic h ist 1987 das zu besprechend e Lexikon erschienen , den n sein seit vielen Jah -
ren spürbare s Fehle n wurde imme r peinlicher , nachde m die tschechische n Leser von 
demselbe n Verlag nac h un d nac h die Schriftstellerlexik a z. B. von Island , Finnland , 
Rumänien , Portuga l un d andere n entlegene n Länder n un d Kulturkreise n erhalte n hat -
ten ; nu r eben das Lexikon der ihne n geographisch , historisc h un d kulturel l am näch -
sten stehende n deutsche n Literatu r fehlte noc h immer . Di e Ursach e der Hinausschie -
bun g der Ausgabe dieses Lexikon s ist freilich auch in der theoretisc h wie praktisc h 
offenen Problemati k der Grenze n un d der Einhei t der deutschsprachige n Literatu r zu 
suchen . Wie man einerseit s kaum die relative Eigenständigkei t der deutsche n Litera -
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ture n in Österreich , in den böhmische n Ländern , in der Schweiz ode r im eigentliche n 
Deutschlan d (eine m Jahrhundert e hindurc h uneinheitliche n Gebilde ) bezweifeln 
kann , so läßt sich anderseit s nich t bestreiten , daß alle bedeutendere n Persönlichkeite n 
un d Werke aller dieser spezifischen deutschsprachige n Literature n in die eine , wenn 
auch gewissermaßen imaginär e deutsch e Literatu r aufgenomme n wurde n un d auch 
weiterhi n aufgenomme n werden . Da s gilt vom Ackerman n von Böhmen , von 
F . Grillparzer , F . Kafka, F . Dürrenmat t ode r Ch . Wolf ebenso wie von den Nibelun -
gen, von J. W. Goethe , T . Man n ode r H . Böll. Da s Lexikon versuch t diese Aufgabe 
auf mehrer e Weisen zu lösen . Ma n brauch t wegen dieser methodologische n Unein -
deutigkei t den Verfassern nich t gleich Vorwürfe zu machen ; sie kan n auch als Aus-
druc k eines vernünftige n Respekt s vor der imme r noc h unabgeschlossene n wissen-
schaftliche n Diskussio n genomme n werden . 

De n einleitende n Teil des Buche s bilden sieben selbständige literarhistorisch e Stu-
dien : 1. Deutsch e Literatu r vom Mittelalte r bis zum End e des zweiten Weltkriegs 
(P . Trost , M . Tvrdík , V. Macháčková-Riegrová , J . Poláček , J . Chytil) ; 2. Österreichi -
sche Literatu r (J. Veselý, K. Hyršlová) ; 3. Schweizerisch e Literatu r (J. Veselý, 
K. Hyršlová) ; 4. Deutsch e Literatu r auf dem Gebiet e Böhmens , Mähren s un d der Slo-
wakei (J. Veselý); 5. Literatu r der BR D (K. Hyršlová) ; 6. Literatu r der DD R (G . Ve-
selá); 7. Sorbisch e Literatu r (J. Vlásek). Di e zusammenfassende n Studie n gewähren 
dem Leser eine gute Übersich t der Literaturentwicklun g in dem jeweiligen Gebie t mit 
stete r Rücksich t auf dere n sozialpolitische n Hintergrund ; ihr Hauptverdiens t ist in 
dem Versuch zu suchen , die spezifischen Züge der einzelne n Gebiet e der deutsche n 
Literatu r herauszuarbeiten . Di e deutschsprachig e Literatu r Österreich s z. B. bilde 
einen selbstverständliche n Bestandtei l der gesamtdeutsche n Literatur , sie habe 
„jedoc h ihr besondere s charakteristische s Gepräge , das durc h die selbständige histori -
sche Entwicklun g des österreichische n Staate s un d somit des österreichische n Volkes, 
wie auch durc h enge Beziehunge n dieses Volkes zu den andere n Völkern der ehemali -
gen Monarchi e beding t war. Da s magyarische , romanische , slawische un d germani -
sche Elemen t findet eben in Österreic h un d folglich in der österreichische n Kultu r im 
allgemeine n un d in der österreichische n Literatu r im besondere n seine offenkundig e 
Synthese. " Einigermaße n befremden d wirkt jedoch die Tatsache , daß im Unter -
schied zu der deutsche n Literatu r in den böhmische n Länder n ode r in der Schweiz , 
dere n Entwicklun g seit den älteste n Zeite n verfolgt wird, die Schilderun g der Ge -
schicht e der deutsche n Literatu r in Österreic h erst mi t dem End e des 18. Jahrhundert s 
beginn t -  un d zwar mi t der Begründung , daß sie bis zu dieser Zei t keine beachtens -
werten eigenartige n Züge aufweise. Mi t 'warmer Sympathi e un d tiefem Verständni s 
für die Besonderheite n ihre r Entwicklun g wird die deutschsprachig e Literatu r in den 
böhmische n Länder n behandelt ; der Auto r heb t nich t nu r mit Rech t die gegenseitige 
(wenn auch nich t imme r ausgewogene) Beeinflussun g der deutsche n un d tschechi -
schen Literatu r hervor , sonder n versuch t auch eine allgemeingültig e Lehr e aus dieser 
abgeschlossene n Epoch e zu ziehen : „Di e Werke der deutschsprachige n Autore n aus 
Böhme n un d Mähre n hatte n . . . nu r dan n einen bleibende n Wert , wenn sie zu der 
tschechische n Umwel t mit Verständni s un d Einfühlun g herantraten. " Da s bedeute t 
keinesfalls, daß sie einfach tschechenfreundlic h sein müßten . Übe r die Zweckmäßig -
keit eine r selbständige n Behandlun g der deutsche n Literatu r der BR D un d der DD R 
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besteh t wohl kein Zweifel. Di e grundsätzlic h unterschiedliche n sozialökonomische n 
un d politische n Bedingunge n des literarische n Leben s in den beiden deutsche n Staate n 
schließe n aber keinesfalls wechselseitige Beeinflussun g (sowie Inspiratio n als auch 
Polemik ) aus. Di e Abkehr der westdeutsche n Literatu r der fünfziger un d sechziger 
Jahr e von ihre n unbarmherzi g selbstkritischen , radikaldemokratische n Anfängen der 
Nachkriegszei t hatt e gewiß seinen entscheidende n Grun d in der ökonomische n un d 
politische n Entwicklun g der damalige n Bundesrepublik , bzw. Europa s (kalte r Krieg, 
Wirtschaftswunder) , ist jedoch ohn e die Berücksichtigun g des Zusammenhang s mi t 
den Irrtümer n un d Mißerfolge n des sozialistische n Realismu s derselben Zeitspann e in 
der DD R (ideologische s Sektierertum , Schematismus ) nich t völlig zu verstehen . 
Diese r Aspekt geht bei der getrennte n Bearbeitun g der beiden deutsche n Nachkriegs -
literature n verloren . 

De n zweiten Teil des Buche s bildet das eigentlich e Lexikon , das in alphabetische r 
Ordnun g die bio-bibliographische n Artikel aller deutschsprachige n Schriftstelle r um -
faßt un d so die Einhei t der deutsche n Literatu r hervorhebt . (Außerde m wurde n darin 
allerdings auch die sorbische n Schriftstelle r integriert ; zu dieser Frag e kehre n wir spä-
ter noc h zurück) . Dies e ca. 2000 Wörterbuchartike l (auf 760 Seiten ) stellen den Ker n 
des Lexikon s dar , in welchem die eigentlich e wissenschaftlich e Arbeit eines Team s der 
tschechische n un d slowakischen Germaniste n un d andere r Fachleut e unte r der 
Leitun g von V. Bok, V. Macháčková-Riegrov á un d J. Veselý enthalte n ist. Di e Artikel 
wurde n nac h einheitliche n Kriterie n bearbeitet , die Verfasser waren bestrebt , ein 
Maximu m von Informatione n auf der kleinste n Fläch e zu bringen , ihre Bewertun g der 
Persönlichkeite n un d Werke ist nüchter n un d zurückhaltend . Sympathisc h wirkt der 
„tschechische " Charakte r des Lexikons : wo es möglich un d sachlich begründe t ist, 
werden Beziehunge n un d Zusammenhäng e zwischen der deutsche n un d tschechi -
schen Literatu r bzw. Kultu r erinnert . Ein e außerordentlich e Bedeutun g komm t in 
dieser Hinsich t der fast vollständigen Gesamthei t der Wörterbuchartike l über die 
deutschsprachige n Schriftstelle r aus Böhmen , Mähre n un d der Slowakei zu . Ma n fin-
det nu r wenige Lücken : von den ältere n Schriftsteller n fehlen z .B . die Wegbereite r der 
Aufklärun g in Böhme n K. H . Seibt un d Aug. Zitte , von den neuere n z. B. der surrea -
listische Dichte r M . Vischer, die Freundi n von K. Krau s M . v. Lichnowski , der 
Schriftstelle r un d Kunstkritike r J . P . Hodi n ode r der in Pra g tätige österreichisch e 
Antifaschis t F . Brügel. Ein eigenes Problem , welchem das Lexikon ausweicht , stellen 
die tschechische n Schriftstelle r dar , die zeitweilig ode r gleichzeiti g auch deutsc h 
schrieben . Es handel t sich nich t nu r um Fachschriftstelle r wie F . M . Pelc l (Pelzel) , 
F . Palacký , J . E. Purkyně , T . G . Masary k ode r P . Eisner , sonder n auch um Dichte r 
un d Prosaike r wie K. H . Mácha , J . Wenzig ode r K. Klostermann . Lobenswer t ist 
jedenfalls, daß im bibliographische n Teil der Artikel konsequen t tschechisch e Über -
setzunge n der deutsche n literarische n Werke angeführ t werden ; so legt das Lexikon 
wenigstens indirek t ein beredte s Zeugni s von dem beachtenswerte n Platz e ab, den die 
deutsch e Literatu r im tschechische n kulturelle n Leben einnimmt . 

De n dritte n Teil des Buche s bilden synoptisch e Tabelle n zum Entwicklungsproze ß 
der deutsche n Literatu r (Gesichtspunkte : historisch e Begebenheiten , Poesie , Prosa , 
Drama , literarische s Leben) . Zu m Unterschie d von der Einteilun g der einleitende n 
Studie n wird hier in eine Tabelle die sämtlich e deutsch e Literatu r von ihren Anfängen 
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bis zum Zweite n Weltkrieg zusammengefaßt ; zwei weitere gesondert e Tabellen geben 
dan n die Übersich t der deutsche n Literatu r in der BR D un d in der DD R wieder. Diese 
Teilun g schein t nu r eine zwecklose Konzessio n den „politische n Realitäten " unsere r 
Gegenwar t gegenüber zu sein. Ein e selbständige synoptisch e Tabelle ist auch der 
Übersich t der sorbische n Literatu r gewidmet . 

Di e Eingliederun g der sorbische n Schriftstelle r in das Lexikon der deutschsprachi -
gen Schriftstelle r ruft zweifellos Verwunderun g hervor . Di e Redaktio n des Lexikon s 
argumentier t im wesentliche n pragmatisch : die Ausgabe eines eigenen sorbische n 
Schriftstellerlexikon s komm t (in der ČSSR ) aus kommerziell-verlegerische n Gründe n 
nich t in Betracht ; seine Verbindun g mi t einem tschechische n ode r polnische n Lexikon 
würde zwar der sprachliche n Verwandtschaf t Genüg e tun , jedoch vom Standpunk t 
des kulturhistorische n Kontexte s wäre sie noc h künstliche r un d problematische r als 
eine Verbindun g mit dem deutsche n Schriftstellerlexikon . Di e Mehrzah l der sorbi-
schen Schriftstelle r war un d ist auch heut e zweisprachi g (sorbisch-deutsch) , so daß sie 
mit einem Teile ihres Werkes sowieso in die deutsch e Literatu r gehören . Wenn man 
die gemeinsame n historische n Schicksal e der Sorben un d der Deutsche n (wenigsten s 
in Sachsen un d in Brandenburg ) un d das intensiv e Durchdringe n der beiden Kulture n 
erwägt, kan n ma n diese Abweichun g von der sprachlic h einheitliche n Auffassung der 
ganzen Lexikonreih e des Odeon-Verlag s hinnehmen . Es schein t un s nichtsdesto -
weniger, daß es besser gewesen wäre, wenn die sorbische n Lexikonartike l nich t ohn e 
weiteres unte r den deutsche n verstreu t worde n wären , sonder n eher eine eigene 
Abteilun g hinte r dem Lexikon der deutschsprachige n Schriftstelle r erhalte n hätten . 

De r „Slovní k spisovatelů německéh o jazyka a spisovatelů lužickosrbských " stellt -
ungeachte t mehrere r kleine r faktographischer , bzw. Druckfehle r -  ein außerordent -
lich wichtiges wissenschaftliche s wie auch kulturpolitische s Unternehme n dar , 
welches die kulturell e Öffentlichkei t in der ČSSR auch ganz eindeuti g positiv ein-
geschätz t hat : das Lexikon (in der Auflage von 7500 Exemplaren ) war binne n weniger 
Tage vergriffen. 

Pra g J a r o m í r L o u ž i l 

Ka iser, Friedhelm Berthold I Stasiewski, Bernhard (Hrsg.): Deutscher Einfluß 
auf Bildung und Wissenschaft im östlichen Europa. 

Böhlau Verlag, Köln-Wie n 1984, 221 S. (Studie n zum Deutschtum  im Osten 18). 

Von der „Kommissio n für das Studiu m der Deutsche n Geschicht e un d Kultu r im 
Osten " an der Universitä t Bon n wurde n im Rahme n einer Ringvorlesun g verschie-
den e Bereich e aus dem weiten Gebie t der deutsche n Beziehunge n zum slawischen 
Osteurop a herausgegriffen , wobei der Hauptakzen t auf der Entwicklun g der wissen-
schaftliche n un d bildungspolitische n Kontakt e währen d der Zarenzei t lag. De r inzwi-
schen verstorben e Mitherausgeber , Friedhel m Berthol d Kaiser , referiert e über die 
Lehrinstitute , dere n Aufgabe es war, die Methode n der klassischen Philologi e im Rus-
sischen Reic h heimisc h zu machen . In beachtliche m Umfan g setzte ma n - nebe n Bal-
tendeutsche n - auch österreichisch e Slawen, nachde m sie russische Sprachkenntniss e 
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erworben hatten, als Gymnasiallehrer für Altphilologie ein. Ein Russisches Philologi-
sches Institut an der Universität Leipzig und ein Russisches Seminar für römisches 
Recht in Berlin dienten diesem Zweck bis in die neunziger Jahre. Das Erlernen der 
deutschen Sprache schien für die russischen Altphilologen auch aus politischen Grün-
den vorteilhafter als ein Studium im europäischen Westen: Man befand sich in einem 
Staat, der dem Russischen Reich verwandt schien, außerdem dürfte Leipzig infolge 
seiner Lage (in der Nähe der böhmischen Länder) als Studienplatz günstig gewesen 
sein. Das Berliner Institut hat überdies die Aufgabe, Dozenten für römisches Recht 
auszubilden, voll erfüllt. 

Erik Amburger berichtet über die deutschen Schulen, den Ausbau des russischen 
Schulwesens in der 1703 neu errichteten Stadt St. Petersburg und über die Lehranstal-
ten in den nach dem Nordischen Krieg von Schweden abgetretenen Provinzen Livland 
und Estland. Schulgeschichtlich sehr aufschlußreich erscheint die Schilderung des 
Schicksals der deutschen höheren Lehranstalten und ihres Personals, durchwegs nam-
hafter Pädagogen, bis zum Kriegsausbruch 1914, besonders während der voraus-
gegangenen Phase der Russifizierung unter Zar Alexander III. Lothar Maier stellt die 
Beteiligung angesehener deutscher Gelehrter am Aufbau der Akademie der Wissen-
schaften in St. Petersburg dar, ein umfassendes Projekt Peters des Großen. Die Be-
rufung nach Rußland bedeutete in vielen Fällen einen Vorteil für die Karriere junger 
Fachkräfte, obwohl sich ausländische Wissenschaftler in Rußland zuweilen in einem 
„Inseldasein" befanden. Walter Heissig befaßt sich mit der Entwicklung der russi-
schen Orientalistik, an der auch deutsche Gelehrte führenden Anteil hatten, ein Kapi-
tel der Wissenschaftsgeschichte, das mit der Erforschung des asiatischen Raumes eng 
verbunden ist. Rußland war zu diesem Ausgreifen in den Osten gezwungen. Von 
einer bewußt von deutscher Seite ausgehenden Beteiligung kann, wie Heissig darlegt, 
nicht die Rede sein. 

Die Geschichte einer Universität der Donaumonarchie behandelt Helmut Slapnicka 
in seinem Beitrag über die Teilung der Karl-Ferdinands-Universität Prag in eine deut-
sche und eine tschechische Universität 1882. Auf Grund umfassender Kenntnisse der 
durch die Teilungsgesetze geschaffenen Situation stellt der Grazer Rechtshistoriker 
nach Würdigung der Leistungen beider Universitäten fest, daß die Teilung auch ver-
hängnisvolle Auswirkungen hatte. Sie trug dazu bei, beide Nationen einander zu ent-
fremden. Der Kontakt zwischen der Intelligenzschicht beider Nationen ließ sicherlich 
nach, obwohl die Möglichkeit bestand, die Vorlesungen der anderssprachigen Uni-
versität zu besuchen. Emanuel Turczynskis Referat handelt von der Entwicklung der 
Universität Czernowitz und der Hermannstädter Rechtsakademie (in letzterer wurde 
1870 das Ungarische als Vortrags- und Prüfungssprache eingeführt). Die Czerno-
witzer Francisco-Josephina, 1875 den vier bestehenden deutschen Universitäten Cis-
leithaniens an die Seite gestellt, genoß vor dem 1. Weltkrieg hohes Ansehen, und auf 
vielen Gebieten sind berühmte Gelehrte aus ihr hervorgegangen. Wenn man lediglich 
die Geschichtswissenschaft ins Auge faßt, so wären als ausgezeichneter Fachvertreter 
u. a. Johann Loserth und Raimund Friedrich Kaindl zu erwähnen und als Repräsen-
tant der rumänischen Historiographie Jon Nistor. 

Wolfgang Keßler bietet eine sehr eingehende Untersuchung zur Geschichte des 
deutschen Schulwesens in Jugoslawien (1918-1941). Er stellt die Entwicklung (in 
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einem Resümee) in vier Phasen zusammen; die vierte (1933/34-1940) brachte eine 
gewisse Konsolidierung, führte jedoch nicht zur vollen Schulautonomie für die deut-
sche Volksgruppe. Julius Krämer berichtet über die pädagogische und volksbildneri-
sche Arbeit an der Heimvolkshochschule Dornfeld/Galizien, die von 1921 bis 1932 
bestand und viel zum Gemeinschaftsbewußtsein der Deutschen in Galizien bei-
getragen hat. 

Fürth H a r a l d B a c h m a n n 

Wippermann, Wolf gang: Der,deutsche Drang nach Osten'. Ideologie und Wirk-
lichkeit eines politischen Schlagwortes. 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981, 153 S. (Impulse der Forschung 35). 

Das Schlagwort vom ,deutschen Drang nach Osten' hat einen wechselvollen, viel-
leicht sogar ein wenig paradoxen Weg zurückgelegt: Ursprünglich von deutscher Seite 
geprägt, wurde es - mit umgekehrten Vorzeichen - von den Betroffenen, den Slawen, 
übernommen. Wippermann beschränkt seine Darstellung auf die Interpretation der 
mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung: Nicht immer war diese auch von deutscher 
Seite so positiv gesehen worden - manche Autoren der Aufklärung verglichen die 
Expansion des Deutschen Ordens sogar mit den spanischen Konquistadoren der 
,leyendra negra'. Zwischen Herder und Hegel vollzog sich dann ein Umschwung in 
der öffentlichen Meinung Deutschlands. Auf der anderen Seite verwendete Palacký 
den Begriff noch nicht; hingegen taucht er 1851 bei dem slowakischen Publizisten 
L'udovit Štúr auf. 

Die frühe sowjetische Historiographie (Pokrovskij) lehnte nationale Stereotypen 
dann ab, bereits in den dreißiger Jahren erfolgte jedoch der Umschlag zu einer patrio-
tischen Sicht der Dinge, die schließlich in die Parallelisierung von Stalin und Alexan-
der Newski mündete. Diese so unmarxistischen Wendungen und Windungen der rus-
sischen Geschichtsschreibung, ja auch, daß die DDR aus diplomatischen Rücksichten 
lange Zeit gezwungen war, an der „realhistorischen Existenz" eines beklagenswerten 
„Dranges nach Osten" festzuhalten, ja daß Sprachbilder, die auf derartige Vorstellun-
gen zurückgehen, auch anderswo noch in Gebrauch sind - all das mag recht interes-
sante Streiflichter auf die historiographische Situation werfen. Dennoch kann sich der 
Rezensent eines gewissen Unbehagens nicht erwehren, ob die Demolierung moribun-
der - und längst nur mehr unter Anführungszeichen zitierter - Klischeebilder des 
Historismus wirklich einen solchen Verschleiß an Gelehrsamkeit zu rechtfertigen im-
stande ist. Wer hat denn wirklich noch an einen „epochen- und klassentranszenden-
ten" deutschen ,Drang nach Osten' geglaubt? Allenfalls politische Publizisten; und 
die werden sich auch von Wippermann keines besseren belehren lassen. Auf die 
Gefahr hin, einem weiteren Klischee anheim zu fallen, hätte man vielleicht doch 
lieber gewußt, wie es eigentlich gewesen ist, als wie es eigentlich gar nicht gewesen sein 
kann. 

Wien L o t h a r H ö b e l t 



436 Bohemia Band 29 (1988) 

Herrmann,  Joachim (Hrsg.): Welt der Slawen. Geschichte - Gesellschaft -  Kultur. 

C. H . Beck, Münche n 1986, 332 S. 

Die Slawen als ethnisch e un d geographisc h klar umrissen e Einhei t ha t es nie ge-
geben. Di e Welt der Slawen besteh t aus einer Vielzahl von Stämme n aus den unter -
schiedlichsten , teilweise noc h imme r nich t klar zu lokalisierende n Ursprungsgebiete n 
un d ohn e einheitlich e Geschiche . So habe n die Wilzen, Obodriten , Milzener , Sorben , 
Bozanen , die Ostslawen un d Kiewer Rus , die Drevljanen , Dregoviče n un d Poljane n 
in über Jahrhundert e währende n Wanderunge n seit dem frühen Mittelalte r ihre Sied-
lungsgebiete imme r wieder verändert . 

Ohn e die slawischen Völker ist die europäisch e Geschicht e seit dieser Zei t nich t 
denkbar . Umgekehr t ist die Entstehun g slawischer Völker ohn e die Geschicht e un d 
Traditio n Europa s seit dem Altertu m nich t denkbar . Die s zu beweisen, sei Zwec k un d 
Entstehungsgrun d des vorliegende n Werkes, sagt Herausgebe r un d Hauptauto r 
Joachi m Herrmann . Er heb t die in dem groß volumigen Band zusammengefaßte n Bei-
träge der 20 Autore n als längst fällige grundlegend e Gesamtdarstellun g der Geschicht e 
der Slawen hervo r un d stellt ihre historisch e Rolle in deutliche n Gegensat z zur lange 
herrschende n Lehrmeinung , die der bedeutendst e Historike r des 19. Jahrhunderts , 
Leopol d von Ranke , begründete , in der die slawischen Völker als bedeutungslo s ein-
gestuft worde n waren . In der Ta t ist das vorliegend e Werk die erste neuer e deutsch -
sprachige , detailliert e Gesamtdarstellun g von Geschichte , Gesellschaf t un d Kultu r 
der verschiedene n slawischen Stämme . 

Nich t zuletz t wohl deshalb , weil die Hauptgebiet e der endlic h seßhaft geworden 
Stämm e in den östliche n Regione n Europa s liegen, sind 18 der Autore n Wissenschaft -
ler aus den Länder n des Ostblocks . Situationsbeding t beschäftigen sie sich besonder s 
intensi v mit der Aufarbeitun g ihre r eigenen Geschichte . Resulta t ist die vorliegend e 
Gemeinschaftsarbei t osteuropäische r Wissenschaftler , geschmück t mi t zwei Miszel-
len von Kollegen aus dem westlichen Europa . Di e Mehrzah l der Forsche r aus den ost-
europäische n Länder n wiederu m sind Mitgliede r jeweils der Akademi e der Wissen-
schaften ihre s Landes . Da s alles wäre unwichti g bei sachliche r Behandlun g der The -
menbereiche . Doc h die dialektisch-polemisc h gefärbte Darstellun g historische r Ab-
läufe verärgert den Leser bei einem Buch , das im Verlag C . H . Beck erschiene n ist. 

Durc h Auswertun g un d Bewertun g antike n Quellenmaterial s versuche n die Auto -
ren , gleichartige un d unterschiedlich e Wurzeln herauszufinden , die „zu r historisch -
traditionelle n un d ethnische n Gestaltun g eines großen Teils des mittleren , östliche n 
un d südöstliche n Europ a geführt haben" . In den ersten dre i der insgesamt 14 Kapite l 
untersuch t Herrman n (Mitglie d der Akademi e der Wissenschafte n der DDR , Berlin ) 
allgemein die Urheima t un d Herkunf t der Slawen, ihre Ausbreitun g in der Völker-
wanderungszei t un d die Rolle , die sie „als Wegbereite r eine r neue n Welt" spielen . In 
den weiteren Kapitel n stellen die Autore n die Geschicht e der Slawen ihre r jeweiligen 
Lände r dar : Bulgarien , Jugoslawien , Rumänien , Ungarn , Rußland , Polen , Großmäh -
ren , Alpenlan d un d Slowenien . 

In Kapite l IV legt Herwi g Friesinge r (Institu t für Ur - un d Frühgeschicht e der Uni -
versität Wien) auf vier Textseite n (plus neu n Seiten großartige r Färb - und Schwarz -
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Weiß-Tafeln, Karten und Zeichnungen) die Situation der Alpenslawen und der Sla-
wen in Bayern (Main-Rednitz-Wenden) dar. In Kapitel XIII behandelt Karl Wilhelm 
Struve (Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte Schleswig) in einem sechsseiti-
gen Einschub des 35 Seiten umfassenden, wiederum von Herrmann geschriebenen 
Hauptkapitels das Verhältnis der Slawen und Sachsen. Der Eindruck entsteht, daß die 
mit drei Prozent am Gesamtumfang des Buches beteiligten zwei westlichen Wissen-
schaftler eine Art Alibifunktion haben, damit von einem Autorenteam aus Ost und 
West gesprochen werden kann. Die im übrigen in den sozialistischen Ländern übliche 
Diktion verärgert den Leser; vor allem, wenn die Darstellung historischer Tatsachen 
zusätzlich tendenziös ist. Die slawischen Stämme brechen z. B. im 6. Jahrhundert „zu 
einer großen Wanderbewegung auf", in verschiedenen Gebieten kommt es schlicht 
zur „Landnahme" und sie „verschmelzen mit der Vorbevölkerung". Höflich und 
rücksichtsvoll, wie die Slawen offenbar sind, „klopfen sie an die Tür Westeuropas" -
und es wird ihnen auf getan. 

Die turkstämmigen Protobulgaren „dringen" im 7. Jahrhundert immerhin in 
fremde Reichsgebiete „ein", woraufhin „die endgültige Eingliederung der Proto-
bulgaren in die slawische Gemeinschaft" erfolgt. Damit ist 681 die Gründung des bul-
garischen Staates fixiert. Während Araber, Perser, Byzantiner „überfallen", „rauben", 
„plündern" und „gewaltsam unterjochen", „bildet sich" das bulgarische Volkstum 
durch „zwei aufeinanderfolgende Assimilationsprozesse, bei denen das slawische 
Volk ausschlaggebend war". Ebenso gehen die Südslawen im heutigen Jugoslawien, 
scheinbar von Natur aus zur „Landnahme" berechtigt, offenbar mit samtenen 
Kampfhandschuhen vor. Die bösen Hunnen dagegen „unternehmen Kriegszüge", sie 
„verwüsten und rauben ganze Landstriche aus", drücken brutalerweise anderen Stäm-
men ihre Herrschaft regelrecht auf. Und die schrecklichen Araber „reißen Territorien 
in Syrien, Palästina, Mesopotamien und Ägypten an sich". Zur selben Zeit werden die 
Slawen vornehm „Herren der Balkanhalbinsel". Sie „fanden einen ständigen Wohn-
sitz" in den „neuerworbenen Regionen" und schließen damit „die in den achtziger 
Jahren des 6. Jahrhunderts begonnene slawische Ansiedlung in den Balkanländern" ab. 

Spätestens hier realisiert der Leser, daß die 18 Autoren schließlich Nachfahren der 
Slawen sind, die im Mittelalter „eingewandert" waren und, wie Herrmann sich aus-
drückt, als „geschichtsaktive Kraft" wirkten. 

Durch Struve erfährt der Leser jedoch, daß die slawische Nordwestwanderung im 
6. Jahrhundert kaum über die mittlere und untere Elbe hinaus gelangte. Hier dachten 
die Sachsen nicht daran, einen „Assimilationsprozeß" über sich ergehen zu lassen. 
Auch die Thüringer waren im 7. Jahrhundert dickköpfig und wollten ihre eigenen 
Herren an der Saale bleiben. In Ost-Holstein haben nach den sachlichen Darstellungen 
Struves archäologische Grabungen ergeben, daß die ansässig gewesene sächsiche Vor-
bevölkerung sich nicht kampflos den eindringenden Slawen ergeben hat. Und mehrere 
Jahrhunderte war der „Limes Saxoniae", der sich von der Kieler Bucht über Bad Sege-
berg, Bad Oldesloe bis nachBoizenburg entlangzog, absolute Völkerscheide zwischen 
Sachsen und Slawen: Deutlich getrennte Keramiktypen hüben und drüben, deutlich 
abgegrenzte anderssprachige Ortsbezeichnungen und Familiennamen, kein Handel, 
was eine große Seltenheit ist. Zudem hatte der slawische Stamm der Obodriten östlich 
des Limes Saxoniae seine typischen Burgen in Kastenbauweise errichtet, die nachweis-
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bar Ausgangsbasis waren für ihre Kriegszüge. Hamburge r Kirchsprenge l habe n in den 
Jahre n 909 un d 918 schwer gelitten unte r slawischen Zerstörungen . Zwei parallel e 
Spitzgräbe n unte r den Wällen Hamburg s künde n zude m von einem frühere n Schutz -
wall gegen die Slawen. Da s sind glaubwürdige Zeugnisse aus einer Zei t der Völker-
verschiebungen , wo keine bereit s ansässige Bevölkerun g dem Eindringlin g mi t 
Bruderku ß ihr Territoriu m überlassen hat . 

Di e meiste n Beiträge der Ostblock-Autore n wirken wie chemisc h gereinigte Recht -
fertigungen zur Entstehun g der heutige n Lände r Rußland , Jugoslawien , Bulgarien 
usw. mit der ideologisch vorbereitete n Konsequen z eines künftigen Zusammen -
schmieden s dieser Lände r zu einem neue n politisch-ethnisc h untermauerte n pansla -
wischen Nationalstaa t auf historisc h gerechtfertigte r Grundlage . Diese r Verdach t 
wird bestärk t durc h die Ausführunge n im letzte n Kapite l von Conra d Gra u (Zentral -
institu t für Geschicht e der Akademi e der Wissenschafte n der DDR , Berlin) , gekrön t 
wiederu m vom letzte n Unterabschnit t „Slawisch e Wechselseitigkeit , Wiedergebur t 
un d soziale Befreiung". Bildliche Ergänzun g ist die ganzseitige Farbwiedergab e eines 
Sandsteinrelief s aus Großrembach/Thüringen : Zwei halbe Männe r zu einem einzigen 
vereint , mit einem großen Schlapphu t bedeck t un d mit der Bildunterschrif t „als Sinn -
bild der Einhei t des slawischen un d des deutsche n Ortsteils , die ,unte r einem Hut ' 
sind". Übe r die komplizier t sich fächernd e Vielzahl slawischer Stämm e fehlt , da sich 
dieses Werk nich t nu r an die Fachwel t richtet , eine tabellarisch e Übersich t im Anhang . 
Ein ausgezeichnetes , reiche s Bildmateria l -  hervorragend e Färb - un d Schwarz-Weiß -
Tafeln , Karten , Grundrisse , hilfreich e Fund - un d Rekonstruktionszeichnunge n -
sind ein gutes, neutrale s Gegenstüc k zum ideologisch stark belastete n Text . 

Münste r i .W. R e n a t e S c h e i p e r 

Žemlička,  Josef: Století posledních Přemyslovců. Český stát a společnost ve 13. sto-
letí [Das Jahrhundert der letzten Přemysliden. Böhmischer Staat und Gesellschaft im 
13. Jahrhundert]. 

Panorama , Prag 1986, 324 S., 32 Abb. 

Seit der Arbeit von Fiala , „Přemyslovsk é Čechy " [Da s přemyslidisch e Böhmen ] 
(1. Aufl. 1965), wurde keine tschechisch e Monographi e dem Hochmittelalte r in den 
böhmische n Länder n gewidmet . 

Žemličk a versuch t im vorliegende n Buch das ausgehend e 12. un d vor allem das 
13. Jahrhunder t im gesamteuropäische n Kontex t zu erfassen. De r Auto r gliedert seine 
chronologisch e Darstellun g in elf Kapitel , wovon vier im wesentliche n Exkursen über 
den Staat , die Gesellschaf t sowie den Landesausba u dienen . De n Text begleiten 
genealogisch e Tafeln un d zahlreich e Karten , überdie s eine Auswahl von Abbildun -
gen. Eine n wissenschaftliche n Appara t ließ diese für ein breite s Publiku m gedacht e 
Veröffentlichun g nich t zu, stattdesse n kommentier t Žemličk a in einem Literatur -
anhan g die wichtigsten tschechische n un d fremdsprachige n Arbeiten vorzugsweise 
der letzte n Jahre . De n übersichtlic h gegliederten Text erschließ t zude m ein Personen -
register, ein zusätzliche s Sachregiste r wäre durchau s nützlic h gewesen. 



Neue Literatur 439 

In erster Linie wird gut lesbare Ereignisgeschicht e geboten . Zu r ausgiebigen Schil-
derun g verlockte n in den zentrale n Kapitel n (5-8 ) die Gestalte n von Přemys l Otto -
kar IL un d Wenze l IL ; allerding s ist der Verfasser gelegentlich etwas moralisieren d 
(z. B. in seiner Beurteilun g der Königi n Kunigund e un d Zawisch von Falkensteins ) 
ode r greift zu störende n journalistische n Ausdrücken , namentlic h im 9. un d 10. Kapi -
tel. Gerad e aber in diesen Abschnitte n komm t der Forschungsschwerpunk t des 
Autor s zur Geltung , der sich in etliche n Studie n vor allem mit der Wirtschafts - un d 
Sozialgeschicht e des 13. Jahrhundert s beschäftigte , weshalb in knappe r For m die 
wichtigsten Aspekte behandel t werden . Zu m Komple x der „sogenannte n deutsche n 
Kolonisation " (S. 194 ff.) referier t er ausdrücklic h die Forschun g seit Palacký , was 
leider den Erzählflu ß unterbricht , un d sieht den deutsche n Antei l am Landesausba u 
entschiede n überbewertet . Durc h das vorrangige Interess e an wirtschaftliche n Frage n 
sind die Ausführunge n über die Kultu r ode r die Bedeutun g der Kirch e vergleichsweise 
kurz geraten . 

In den vergangene n zehn Jahre n schenkte n tschechoslowakisch e Historike r der Zei t 
der „letzte n Přemysliden " zunehmen d Beachtung . Z u erwähne n wären etwa eine 
Tagun g von 1978, deren Ergebnisse überwiegen d in den Foli a Historic a Bohemic a 1 
(1979) publizier t wurden , ebenso einige Veröffentlichunge n über die Kuns t dieser 
Epoche . Da s flott geschrieben e Buch von Žemličk a biete t nu n einen zusammenfassen -
den Überblick , der die Geschicht e des 13. Jahrhundert s in zahlreiche n Bereiche n er-
hellt , aber auch zum Widerspruc h anregt . 

Stuttgar t D a n a K o u t n á 

Jan Hus und die Hussiten in europäischen Aspekten. Vorträge von František Sma-
hel, Ferdinand Seibt, Jiří Kořalka, Peter Heumos und Michael Müller, 
gehalten anläßlich des Kolloquiums im Studienzentrum Karl-Marx-Haus  Trier am 
22. September 1986. Mit einer kommentierten Dokumentation von Hans Feiger im 
Anhang. 

Karl-Marx-Haus , Trier 1987, 189 S. (Schrifte n aus dem Karl-Marx-Hau s 36). 

Aus Anlaß einer umfangreiche n Ausstellung zur Geschicht e des Hussitismus , die 
zumeis t aus Bestände n des Museum s in Tabo r im Karl-Marx-Hau s in Trie r im Herbs t 
1986 veranstalte t wurde , referierte n namhaft e tschechoslowakisch e un d deutsch e 
Hussitenforsche r zwei exemplarisch e Themenkreis e unte r dem Obertite l „Ja n Hu s 
un d die Hussite n in europäische n Aspekten" . 

De n ersten Themenkrei s bestritte n F . Šmahe l „Di e hussitisch e Kommun e von 
Tabo r 1420-1422 " (S. 9-28 ) un d F . Seibt „Di e hussitisch e Revolutio n als europäische s 
Modell " (S. 29-42) . De r zweite Themenkrei s galt der Renaissanc e des Hussitismu s im 
19. Jahrhundert . Daz u referierte n J. Kořalk a „National e un d international e Kompo -
nente n in der Hus - un d Hussitentraditio n des 19. Jahrhunderts " (S. 43-74) , Pete r 
Heumo s „Hussitisch e Traditio n un d Volkskultur in Böhme n im 19. Jahrhundert " 
(S. 75-92 ) un d Michae l Mülle r „Di e Hus-Traditio n in Konstanz " (S. 93-98) . 

F . Šmahe l stellt Ergebnisse der in jüngerer Zei t vom Autor selbst forcierte n un d 
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vom Museum in Tabor mitgetragenen sozial- und regionalgeschichtlichen Forschun-
gen zur hussitischen Revolution vor und arbeitet dabei den Weg Tabors zu einer 
„revolutionären Republik städtischen Typs" (S. 24) heraus. Dazu wurde ein „Mikro-
klima" der Region um Sezimovo Ústí entwickelt, wonach der Adel durch die Stiftung 
frommer Legate zugunsten von Pfarreien und Konventen sich „Rücklagevermögen" 
schuf, wohingegen klösterliche Großgrundherrschaften ungeschützt den Säkula-
risationsgelüsten des Adels anheimfielen, in dessen Konsequenz wiederum durch das 
Verpachtungswesen kirchenkritische Tendenzen bestärkt wurden und der revolutio-
näre Elan des Hussitismus „nicht geradlinig durch eine ständig steigende Not, durch 
finanziellen oder sonstigen Druck ausgelöst wurde". Die Worte der radikalen Predi-
ger (Waldenser) zündeten hier als Hoffnungsfunken im Zeichen grassierender 
Pestwellen (1380/81, 1390/91, 1413-1415), womit insgesamt „eigene Wurzeln" der 
volkstümlichen Revolution im Gebiet von Ústí gelegt wurden. Damit war ein Oszil-
lationsbogen im revolutionären Prozeß zwischen Prag und Üsti begründet, in dem die 
revolutionären Kräfte ihr Zentrum in Tabor fanden. 

Zur Beschreibung der inneren sozialen Verhältnisse der Gemeinde von Tabor wer-
den sozialtopographische und sozialstratigraphische Gesichtspunkte angeführt. 
Tabor wurde zunächst als eine musterhafte religiös-soziale Gemeinschaft begründet, 
gelangte jedoch nicht zu einer harmonisch-durchgeplanten Grundrißausbildung ana-
log späteren Stadtutopien und erhielt seine Prägung eigentlich durch die lawinen-
artig einsetzende Siedlungsphase mit „kleinen, blockartig zusammengeschlossenen 
Parzellen", wobei bei der Aufteilung der Parzellen die Alteingesessenen vor den Neu-
ankömmlingen begünstigt waren. Mit Fortgang der Etablierung stumpfte der revolu-
tionäre Elan ab. Erhalten blieb zwar noch längere Zeit die Auffassung vom heiligen 
Krieg, aber die Vorstellung von der „ständisch-egalitären" Gesellschaft von Herren 
und Untertanen ging rasch verloren. Dafür werden insbesondere drei Entwicklungen 
als Ursache angeführt: eine Ernährungskrise, derzufolge ein Abgabensystem nach 
und nach eingeführt wurde, was eine desillusionierende Wirkung zeitigte, sowie die 
Ausbildung zweier Führungsgruppen, der Prediger und der Hauptleute im Heer, mit 
denen Elemente einer fremdartigen Mentalität in die Gemeinschaft eindrangen. Als 
drittes wird für den Wandel auf der dogmatisch-ideologischen Ebene die „Picarden-
krise" angeführt und dabei auf gegenwärtige Forschungskontroversen auch im Hin-
blick auf die Ausbildung neuzeitlicher Theorien verwiesen. 

F. Seibt unterstreicht deutlicher als F. Šmahel den europäischen Charakter der hus-
sitischen Revolution. Dabei werden in Teilen auch Forschungen F. Šmahels an-
geführt, wie umgekehrt dieser auf Arbeiten von F. Seibt verweisen konnte. Beide 
Referate werden damit auch zu einem Spiegel langjähriger Konvergenzen und reifen-
der Rezeption unterschiedlicher Ansätze. 

Gegen die Charakteristik der hussitischen Revolution als „zugleich religiös, natio-
nal und sozial", wie sie F. Palacký gab, formuliert F. Seibt gerade in der Konkurrenz 
und der Gegenläufigkeit dieser einzelnen Elemente den revolutionären Charakter 
dieser Bewegung. Aus dem Willen zur Kirchenreform reifte die Vorstellung vom 
gerechtfertigten Widerstand zur Gewaltanwendung. Darin zeigt sich zum einen die 
Rolle der „Theoretiker" für die Genese dieser Bewegung und zum anderen die Grund-
legung der hussitischen Gemeinde als Träger politischer Autorität und als Organisa-
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tionsmodel l insgesamt . De r „Gemeindebewegung" , die auch andere n europäische n 
Revolutione n eigen ist, stand die „ständisch e Revolution " gegenüber , dere n -  ebenfalls 
von F . Šmahe l aufgenommen e Bedeutun g - exemplarisc h in der Biographi e J. Zižka s 
un d in der Verdrängun g des Kleru s nachgezeichne t wird. Schließlic h ist die hussitisch e 
Revolutio n nich t „national " im Sinn e des 19. Jahrhundert s zu nennen . Da s Nationali -
tätenproble m reifte erst in der akademisch-universitäre n Auseinandersetzun g der 
„Vertretungsnationen " un d der Dominan z der böhmische n Natio n seit dem Strei t 
vom Jahr e 1409, währen d unte r den Anhänger n des Prediger s Konra d Waldhause r 
un d den aktiven Kirchenreformer n sowohl Deutsch e wie auch Tscheche n waren . Ein e 
Verschmelzun g von Reformwille n un d Nationalitä t bildete sich in den Städte n zu-
meist unterhal b der deutsche n Oberschicht , auf dem Lan d erhiel t sie ihre Verstärkun g 
durc h eine neu e tschechisc h sprechend e Predigergeneration , zu der Jan Hu s seit 1402 
als Predige r an der Bethlehemskapell e gehörte . 

Jan Hus , der ansonste n in den Referate n eigens nich t behandel t ist, erfähr t gerade in 
dem von F . Séibt angestellte n Vergleich eine betont e Stellun g als „geistige Autorität " 
mit grundlegende r Funktio n für den Wande l von der religiösen Reformbewegun g zur 
Revolution . Dari n ist Hu s als Multiplikato r der These n des Oxforde r Theologe n Jo -
han n Wiclif u.nd der hier gedanklic h fundierte n Rechtfertigun g revolutionäre n 
Widerstand s angeführt . De r Hussitismu s selbst entwickelt e keine neu e Theologie . 
Ähnlic h wie F . Šmahe l münde t dami t auch F . Seibt in seinem Refera t in eine laufend e 
Diskussion , in der die Forschun g zur hussitische n Revolutio n auch zu einer Erfor -
schun g ihre r Rezeptio n wird. 

J. Kořalk a un d P . Heumo s beschäftigen sich im Ker n mi t historische r Traditions -
forschun g der Hussitenbewegung , auf unterschiedliche n Feldern . J. Kořalk a zeichne t 
die Hussitenbewegun g als „Katalysator " der politische n un d sozialen Problem e der 
Mensche n des 19. Jahrhundert s zuma l unte r literatur - un d politikgeschichtliche n For -
men . P . Heumo s mach t im Kontex t einer neue n sozialgeschichtlic h orientierte n 
Volkskulturforschun g differenziert e Rezeptionsphänomen e gerade für verschieden e 
soziale Schichte n aus un d zeigt unbeschade t der -  zugestandene n - Mehrdeutigkei t 
der politische n Mentalitä t Facette n eine r Kontinuitätslini e vom späten 18. Jahrhun -
der t bis in den Beginn der dreißiger Jahr e des 20. Jahrhunderts . Dabe i skizziert er her -
ausfordernd-innovativ e Erklärungsversuch e der Renaissanc e des Hussitismu s im 
19. Jahrhundert . 

Nac h J. Kořalk a bestan d in der Beschäftigun g mit Jan Hu s un d dem Hussitismu s bis 
zum Beginn der Revolutio n von 1848 ein Vorsprun g der außerböhmische n un d außer -
österreichische n Publizisti k gegenüber der Beschäftigun g mit der Themati k in Böh -
men selbst, wobei Liberal e un d Radikal e in Deutschlan d wie in Frankreic h frühzeiti g 
eine Grenzlini e zwischen Jan Hu s un d Jan Žižka zogen . In der „erfolgreic h rekatholi -
sierten Gesellschaft " Böhmen s trugen die Interpretatio n des Hussitismu s im Sinn e 
eines tschechisch-böhmische n Nationalismu s F . M . Pelze l un d schließlic h F . M . Pa -
lacký voran , wobei vor allem der letzter e auch eine fachwissenschaftlich e Vertiefun g 
der Themati k leistete . An der Rezeptionsgeschicht e seiner „Geschicht e von Böhmen " 
belegt Kořalk a Praktike n der österreichische n Staatszensu r un d die Wirkun g dieser 
Geschicht e auf den innerböhmische n Nationenstrei t wie den dami t einhergehende n 
Wechsel in der Beschäftigun g mit dieser Themati k in der weiteren deutsche n Öffent -
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lichkeit . Als eine Kraft , die die nationalistisch e Einstellun g des Jan Hu s un d des Hus -
sitismus ablehnte , wird die sozialistische Arbeiterbewegun g angeführt , wofür 
Kořalk a vornehmlic h ihre Theoretike r zitiert . Di e tschechisch e Arbeiterbewegun g 
schließlic h verstan d speziell das Taboritentu m als Beitra g zum internationale n Sozia-
lismus, währen d - zuma l außerhal b Böhmen s -  bei Sozialisten wie Freidenker n Jan 
Hu s aufgrun d seiner aufklärerische n un d kirchenfeindliche n Züge populä r blieb. Als 
eine aufschlußreich e Facett e dieser Problemati k wird auch der Strei t um die Ver-
öffentlichun g der Hus-Biographi e des Geor g Lomme l angeführt , worübe r H . Pelger 
im Anhan g eine eigene Dokumentatio n beibring t (S. 117-175) . 

P . Heumo s versuch t die Strukture n der hussitische n Renaissanc e im 19. Jahrhun -
der t ausgehen d vom Bauernaufstan d vom Jahr e 1775 zu konturiere n un d mach t dafür 
dre i Element e aus: Ein kryptohussitische s Bekenntnis , akatholisch e Motiv e als natio -
nale Motiv e un d die Sozialrevolutionär e Ide e des Hussitismus . Ohn e ländlich e un d 
städtisch e Volkskulturforme n unterscheide n zu wollen un d zu können , werden für 
die „äußere n Formen " der Rezeptio n Gedenkfeiern , das Tragen von Vereinsabzei -
chen , modisch e Accessoires, Umzüge , parodistisch e Szenarie n un d auch kirchliche s 
Brauchtu m un d Fest e als Element e einer Gegenöffentlichkei t vorgeführt . Di e dami t 
verbundene n demonstrierte n politisch-soziale n Vorstellunge n tragen nac h P . Heumo s 
„noc h deutlic h den Stempe l der vorbürgerliche n Epoche" , wofür die Vitalität des 
„Kaiserglaubens " als Ausdruc k einer „vorindustriell-paternalistische n Perzeptio n 
von Herrschaft " un d der von chiliastische n Elemente n bestimmt e Freiheitsbegrif f gel-
ten (S. 82/83) . Übertrage n auf gesellschaftliche Grupp e un d gemeinschaftstiftend e Er-
eignisse wird so ein Vorherrsche n vielgestaltiger Werteorientierunge n un d Perspekti -
ven skizziert , die einerseit s als Spiegel mangelhafte r institutionelle r Artikulations -
möglichkeite n erklär t un d als Indi z angeführ t werden , die Renaissanc e des Hussitis -
mu s nich t „allzu einsinni g mit einer vorwärtsweisende n politisch-soziale n Bewegung" 
gleichzusetzen . 

H . Müller , Leite r des Husmuseum s in Konstanz , skizziert die Vorgeschicht e der 
Errichtun g dieses Museums , das 1980 mit vielfacher Hilfe der Gesellschaf t des Hus -
museum s in Pra g errichte t wurde . Di e im Spektru m wechselnde r politische r Strömun -
gen verfolgte Gedenktraditio n in Konstan z nah m im 19. Jahrhunder t zeitweilig die 
For m von Massendemonstratione n an , über die der Rezensen t gerne Nähere s gewußt 
hätte , zuma l im Hinblic k auf die zuvor von P . Heumo s dargelegten volkskulturelle n 
Verhältniss e un d Wirkungen . 

Kontrastreic h zu der als „summ a hussitica " abgedruckte n un d ursprünglic h als 
Ausstellungserläuterunge n benützte n Textstück e (Autore n F . Šmahel , J. Kořalka ) 
„Zu r Geschicht e des Hussitismu s vom Mittelalte r bis zur Gegenwart " (S. 99-113) be-
zeichne n die Referat e in methodische r un d sachliche r Hinsich t vielseitige Aspekte der 
gegenwärtigen Hussitismusforschun g im Zeiche n eines „postnationalen " Zeitalter s 
(H . Lemberg) . Dabe i empfiehl t sich das Rahmenthem a wegen seiner europäische n 
Dimensio n un d seiner interdisziplinäre n Zugäng e für weitere Tagungen , z. B. zur 
Reformationsgeschicht e ode r zu internationale n Beziehungen , nachde m Teilaspekt e 
hier beispielhaf t durc h das Karl-Marx-Hau s eine Öffentlichkei t erhielten . 

Bochu m H e i n z - D i e t e r H e i m a n n 
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M olnár, Amedeo (Hrsg.): Husitské manifesty [Hussitische Manifeste]. 

Odeon , Prag 1980, 268 S. (Světová četba 495). 

Hussitisch e Manifest e erregte n Europ a nich t nu r in der Zei t der unmittelbare n mili-
tärische n Bedrohun g durc h die Missionar e mit Feue r un d Schwert , sonder n das ganze 
15. Jahrhunder t hindurch . In ihre r gesamten Spannweit e spiegeln sie eine Entwick -
lung wider, die das Hussitentu m von den theologisch-revolutionäre n Anfängen über 
seine verschiedene n gesellschaftliche n Organisationsforme n bis hin zu seinen welt-
flüchtigen Erbe n führte . 

Fü r Amede o Molnár , der 25 dieser Dokument e zusammengestellt , ins modern e 
Tschechisc h übersetz t un d mit einer historische n Einführun g versehen hat , bedeute t 
das literarisch e Weiterwirke n des hussitische n Geiste s den sichtbare n Ausdruc k dafür , 
daß auch nac h der Niederlag e von Lipan die hussitisch e Revolutio n als siegreich un -
auslöschlic h in der Erinnerun g ganzer Generatio n verblieben war. Jede s dieser Mani -
feste repräsentier t eine für die hussitisch e Bewegung folgenschwere Konfliktsituatio n 
un d bildet dami t ein wichtiges Dokumen t für das Verständni s ihre s ideologische n 
Reifungsprozesses . Molná r gliedert sie nac h den historische n Entwicklungsschwer -
punkte n in vier Gruppen : Di e erste versammel t die Protest e gegen die Entscheidunge n 
des Konstanze r Konzil s von 1415, wobei allerdings Hu s selbst den Einstie g bildet , 
un d zwar mit seinem Einspruc h gegen den Kirchenban n von 1412. Di e Bedrohun g 
durc h das Kreuzfahrerhee r im Jah r 1420 ha t die zweite Grupp e zum Gegenstand , die 
Aufrufe zum nationale n Widerstan d zusammenstellt . Zeh n Jahr e späte r habe n sich 
die Aktivitäten der Hussite n auf die Nachbarlände r verlagert, was eine Reih e 
ursprünglic h in deutsc h abgefaßter Schrifte n bezeugt . Han d in Han d mit der räum -
lichen Ausbreitun g geht allerding s eine inner e Differenzierung , die sich am deutlich -
sten an der Radikalisierun g des taboritische n Flügel s ablesen läßt . Diese r innere n un d 
äußere n Dialekti k ist die dritt e Grupp e gewidmet . Di e letzt e Grupp e dan n repräsen -
tier t den gewandelte n Hussitismu s in der Podiebrade r Epoch e unte r den Bedingunge n 
seines nationale n Staatsverständnisses . Sie enthäl t unte r andere m den ersten „Brie f an 
alle" der Böhmische n Brüder , in dem sie 1468 dem revolutionäre n Weg entsagen un d 
sich für ein zurückgezogene s Leben aussprechen . Ein Beispiel für das Weiterwirke n 
des hussitische n Vermächtnisse s in andere n Länder n bildet den Abschluß , eine wal-
densisch e Stimm e aus den italienische n Alpen. 

Im Rahme n der mannigfaltige n literarische n Tätigkei t innerhal b der hussitische n 
Bewegung bilden die Manifest e ein ganz eigenes schriftstellerische s Genre . Di e Litera -
turgeschicht e ha t dies lange Zei t nich t bemerkt . Zwar ha t Kare l Sabina schon 1866 ein-
mal darau f aufmerksa m gemacht , doc h zu einer systematische n Würdigun g ha t sich 
erst die neuest e tschechisch e Literaturwissenschaf t durchgerungen . Demnac h stellen 
sie nich t nu r wichtige Zeugnisse für die politisch e Geschicht e dar , sie bieten darübe r 
hinau s vielfach eine agitative Prosa , dere n dichterische s Patho s bereit s in eine neu e 
Literaturgattun g einmündet . 

Münche n W e r n e r J a k o b s m e i e r 
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Kejř, Jiří: Mistři pražské university a kněží táborští [Die Magister der Prager Uni-
versität und die TaboritenpriesterJ. 

Univerzit a Karlova, Prag 1981, 101 S. 

In der literarische n Polemi k un d der politische n Agitation der führende n Vertrete r 
der Prage r Universitä t auf der einen Seite un d der Priesterschaf t Tabor s auf der ande -
ren verschränke n sich die Aspekte ihre r gesellschaftliche n Rivalitä t in vielfältiger 
Weise. In ihne n spiegeln sich die allgemeine n ideologische n un d sozialen Aspiratione n 
ebenso wie die individuelle n Machtbestrebunge n ihre r jeweiligen Führungspersön -
lichkeiten . Dies e sich über zwanzig Jahr e hinziehende n Auseinandersetzunge n 
schürze n die inner e Entwicklun g der hussitische n Bewegung zu imme r neue n Kon -
fliktkonstellationen , die einerseit s die Klärun g der geistigen Fronte n beschleunigen , 
andererseit s aber auch entscheiden d dazu beitragen , die international e Positio n des 
Hussitismu s zu untergraben . 

De r Rechtshistorike r Jiř í Kejř skizziert in seiner verhältnismäßi g kurze n Studi e die 
inner e Dialekti k dieses Geschehens , inde m er die Entwicklun g in ihre n kritische n 
Etappe n nachzeichnet . Er verzichte t dabei bewußt auf eine Erörterun g der theologi -
schen ode r philosophische n Hintergründ e un d richte t sein Interess e ausschließlic h auf 
den politische n Gan g der Dinge . Wenn auch dami t eine schwerwiegend e hermeneuti -
sche Vorentscheidun g getroffen ist, insofern der historisch e Ablauf nahez u mono -
kausal auf eine sozioökonomisch e Logik zurückgeführ t wird, so rechtfertig t doc h die 
Klarhei t der Argumentatio n un d das überzeugend e Ergebni s dieses Vorgehen . 

Kejřs Darstellun g beginn t mi t der schwierigen Stellun g der Universitä t zwischen 
den offiziellen Repräsentante n der Kirch e un d der radikale n Volksbewegung. D a die 
Lehranstal t wegen ihre r wyclifitischen Neigun g selbst mit dem Ruf eine r ketzer -
verdächtige n Institutio n zu kämpfe n hatte , sucht e sie einen Weg der Vermittlun g zu 
gehen : die Bekämpfun g radikale r Neuerunge n in Glaubenslehr e un d Liturgi e bei prin -
zipieller Beibehaltun g der hussitische n Errungenschaften , in erster Linie des Kelches . 
Diese r Weg war ungangbar , den n er spaltet e einma l den hussitische n Lehrkörpe r der 
Universitä t selbst un d bewirkte darübe r hinau s eine Radikalisierun g des einfache n 
Volkes, wie sie sich in der Gründun g Tabor s niederschlug . 

Di e Universitä t bestrit t dem radikale n Tabo r das im Zuge der chiliastische n Wend e 
von 1419/2 0 entwickelt e Rech t zur Führun g eines gerechte n Krieges, währen d die 
Taborite n den Magister n einen Mißbrauc h ihre r Bildun g vorwarfen . Da s Kriegsbünd -
nis nac h der Hilfsexpeditio n Tabor s für Pra g ließ diese Vorwürfe nu r für kurze Zei t 
verstummen . De r schon entstanden e Bruc h zwischen den Parteie n war so tief, daß er 
selbst von ausländische n Beobachter n bemerk t wurde , jedoch zunächs t ohn e entspre -
chend e Konsequenzen . Erst den Diplomate n des Baseler Konzil s sollte es gelingen, 
die beiden hussitische n Parteie n endgülti g gegeneinande r auszuspielen . 

Unte r den Hussite n scheitert e trot z wiederholte r Konzessionsbereitschaf t ein Aus-
gleich auch an sozialpolitische n Differenzen . Di e konservative Magistergrupp e mit 
Johanne s von Příbra m an der Spitze nähert e sich dem katholische n Adel, währen d eine 
„gemäßigte " Fraktio n um Jakobellu s von Mie s un d späte r Johanne s von Rokyca n 
lediglich Widerstan d gegen die radika l antiadlige n Taborite n leistete . Diese Polari -
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sierun g wußte n die Vertrete r des Baseler Konzil s in Geheimverhandlunge n mi t den 
Magister n geschickt zu nutzen , so daß hier die Weiche n gestellt wurde n für die Ent -
scheidungsschlach t bei Lipan , mi t der das radikal e Tabo r als eine eigenständig e politi -
sche Größ e aus dem innerböhmische n Kräftespie l ausschied . 

Kejř sieht die Stellun g sowohl der Magiste r als auch der Prieste r als außerordentlic h 
bedeuten d an , da sie über ihre Lehrautoritä t hinau s auch aktiv als politisch e Führer -
persönlichkeite n hervortraten . Dari n diagnostizier t er aber auch den eigentliche n 
Grun d ihres Scheiterns : „De r größt e Teil der Stellungnahmen , die in dieser Zei t aus 
der Universitä t kamen , ha t trot z seines theologische n Inhalt s den Charakte r von poli-
tische n Akten , von Verlautbarungen , polemische n Auftritte n un d Verteidigungen . 
Di e Magiste r wandelte n sich in politisch e Exponenten " (S. 89). Di e Magiste r wurde n 
zu Schustern , die sich nich t meh r um ihre Leisten kümmerten . Di e Universitä t konnt e 
sich davon meh r als zwei Jahrhundert e nich t wieder erholen . 

Münche n W e r n e r J a k o b s m e i e r 

Minärik,  Josef: Baroková literatura: Světová, česká, slovenská [Die barocke Litera-
tur: Weltliteratur, tschechische und slowakische Literatur]. 

Slovenské pedagogické nakladatel'stvo , Preßbur g 1984, 389 S. 

Ein Lehrbuch , ein Nachschlagewer k un d eine Pionierta t obendrein : Baroková lite-
ratura ist das Pendan t jener Středověká literatura [Di e mittelalterlich e Literatur ] 
(1977), in welcher Josef Minárik , der 1922 geborene , in Preßbur g wirkend e Hoch -
schuldozen t un d renommiert e Historike r der ältere n slowakischen Literatu r ver-
suchte , eine neu e Konzeptio n des slowakischen Mittelalter s aufzuzeichnen . In beiden 
Arbeiten werte t er bisher zum Teil unbekannte s Materia l aus, schlägt eine Periodisie -
run g vor un d befaßt sich mi t der Entwicklun g der verschiedene n literarische n Genres . 

Di e slowakische Barockliteratu r nimm t als eine selbständige Epoch e zwischen 
Renaissanc e un d Aufklärun g einen Zeitrau m von etwa hundertdreißi g Jahre n 
(1650-1780 ) ein . De r Auto r geht methodisc h gewissenhaft vor, inde m er zuers t den 
größere n europäische n Zusammenhan g erarbeitet . Es ist dies für die Slowakei die Zei t 
der Gegenreformation , der Türkenangriffe , der antihabsburgische n Aufstände des 
ungarische n Adels (Thököly , Rákóczi) , der Räubere i (Jánošík , Ordáš ) un d des unauf -
haltsame n Aufstiegs Österreich s zur Großmacht . D a breiter e Kreise der Bevölkerun g 
zu Bildun g un d dami t literarische r Betätigun g gekomme n sind, erlebt die Literatu r 
einen starken Aufschwung un d blüh t in eine r Vielfalt von Textsorten , die die eigene 
Zei t reflektieren , wie Predigt , Rede , Reisebericht , Zeitungsartikel , Gedicht , Novell e 
un d Drama . Geschriebe n wird Latein , Deutsch , Tschechisc h un d slowakisiertes 
Tschechisch : der Anlaß un d die Traditio n des Genre s bestimme n die Sprachwahl . Stil 
un d Bilder bleiben schlich t -  der Prunk , die Ausschmückun g un d Raffinesse eines 
Göngora , Marin o ode r Lohenstei n sind dieser Literatu r fremd . Doc h auch wenn dem 
slowakischen Baroc k die komplexen , dunkle n Trope n fehlen , die ander e Literature n 
der Zei t auszeichnen , beruh t er auf den gleichen Prinzipie n wie jene. Antithetische r 
Gegensatz , Polaritä t un d inner e Gespaltenhei t widerspiegeln das Lebensgefüh l der 
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Epoch e un d äußer n sich unverkennba r baroc k als Dynamik , Bewegthei t un d Dishar -
monie . 

Di e Entwicklun g der slowakischen Barockliteratu r ha t der Auto r in dre i Periode n 
gegliedert: die erste der Anfänge (1650-1680) , die zweite der Blüte (1680-1750 ) un d 
die dritt e des Ausklangs (1750-1780) . Wie auch im weiteren Europ a kennzeichne t 
eine zunehmend e Säkularisierun g ehemal s religiöser Gehalt e un d Forme n die Ent -
wicklung. Minári k untersuch t aufs genauest e die Texte auf ihre Inhalte , ihre Gestal -
tungstechnike n un d die Einflüsse un d Prinzipien , die bei ihre r Entstehun g maßgeben d 
gewesen sind. Seine Bestandsaufnahm e greift weit aus. Nac h Genre s geordne t un d 
stichwortarti g gearbeitet , präsentier t der Band eine reich e Palett e von Werken , Auto -
ren , Daten , Hinweisen , Erkenntnisse n un d Aufschlüssen. Minári k ist kein Neuere r 
un d will keine theoretische n Modell e aufstellen . Seine Stärke ist die Füll e des ver-
anschaulichte n Materials , Zie l die Vollständigkeit . Als Kriterie n zum Erfassen un d 
Ordne n dichterische r Phänomen e - sein Hauptanliege n - benutz t er die altererbte n 
Begriffe un d Kategorie n der traditionelle n Literaturwissenschaf t un d bewegt sich fast 
ausschließlic h auf der ersten Stufe der Hermeneutik , wo ma n Date n sammelt , Bezüge 
schafft, systematisier t un d noc h nich t deutet . Da ß er aber ein empfindsame r Interpre t 
sein kann , beweisen imme r wieder treffende , überraschend e Beschreibungen : „Pasto -
rály boli ozajstným i betlehemam i vyřezávanými do básnickéh o slovného materiálu " 
[Pastorale n waren wirkliche , in das dichterisch e Wortmateria l geschnitzt e Weihnachts -
krippen ] (S. 271). 

Vielfältiges Materia l ist gesichte t un d verarbeite t worden , diverse Aspekte un d Ele-
ment e der slowakischen barocke n Literaturkuns t finden in Minárik s Darstellun g zum 
ersten Male ihre n festen Platz . Als Handbuc h für Studente n gedacht , überschreite t das 
Werk in seiner Ausführlichkei t bei weitem diesen Rahmen . Wie bieder un d abgedro -
schen Minárik s Aufteilungen im Einzelne n ausfallen mögen , es ist ein schöne s Buch 
voller Trouvaillen . Gu t ausgewählte Zitat e un d Illustratione n ergänze n das Gesagte , 
auch wenn die Bildqualitä t zu wünsche n übrig läßt . Kapitelweis e sind die Quelle n un d 
eine Auswahlbibliographi e angegeben . Ein Werk- un d Autorenverzeichni s beschließ t 
den Band , ein Sachregiste r fehlt . 

Minárik s Übersich t mach t nachdenke n über den Wert des disziplinierten , konven -
tionelle n Lupenblicks , der erst den schöpferischen , genialen Weitblick ermöglicht . 
Durc h die emsige Kleinarbei t eines Einzelne n ist hier ein grundlegende s Werk entstan -
den , dem unser e volle Wertschätzun g gebührt . 

Lausann e D a r i n a V a s ek O r n s t e i n 

Sajner, Josef/ Křížek, Vladimír (Hrsg.): Doktor Václav Payer z Lokte  - Pojed-
nánío Karlových Varech z r. 1522 [Doktor Wenzel Payer von Elbogen -Abhandlung 
über Karlsbad aus dem Jahr 1522J. 

Avicenum, Prag 1984, 64 S. 

Wenze l Payer s (1488-1537 ; auch Bayer ode r Baier geschrieben ) „Tractatu s de Ter -
mis Carol i Quarti " bildete die erste medizinisch-balneologisch e Untersuchun g der 
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Karlsbader Quellen. Das Bad, das um 1520 etwa 80 Häuser zählte, genoß bereits zu 
dieser Zeit einen über die Landesgrenzen hinausreichenden Ruf, der vor allem von den 
angeblich aphrodisierenden Wirkungen seines Wassers herrührte. Da eine verläßliche 
topographische Beschreibung des Ortes mit einer Schilderung der dort praktizierten 
Kurmethoden erst ein halbes Jahrhundert später abgefaßt wurde (Fabian Sommer, 1571) 
und das erste bekannte Stadtbild gar erst auf einem Holzschnitt von 1604 begegnet, bil-
det Payers kleine Druckschrift eine wertvolle lokalgeschichtliche Quelle zur Frühzeit 
des Kurbetriebs: Sie dokumentiert den Stand der Bäderkunde zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts und vermittelt gleichzeitig aufschlußreiche Einblicke sowohl in das Gesell-
schaftsleben als auch in die Intimsphäre der begüterten Schichten, soweit diese sich in 
den therapeutischen Anstrengungen eines medizinischen Badebetriebes widerspiegeln. 

Payer legt als frischgebackener Leipziger Medizinprofessor mit dem „Tractatus" 
sein wissenschaftliches Erstlingswerk vor. Bei einem vorausgegangenen zweijährigen 
Studienaufenthalt in Italien hatte er die dortigen Kurbäder kennengelernt und sich den 
Wissensstand der zeitgenössischen Balneologie angeeignet. Die so gewonnenen Er-
fahrungen kommen nun seinen Karlsbader Untersuchungen zugute. In dieser Hin-
sicht ist Payers Studie auch medizingeschichtlich ein Dokument von Rang: Seine Dar-
stellung, die ihre methodischen Überlegungen immer wieder an den empirischen Be-
obachtungen festmacht, ist bezeichnend für den allgemeinen Übergang des Wissen-
schaftsdenkens seiner Zeit, von der Autoritätsgebundenheit des Mittelalters zum eher 
empirisch-analytischen Vorgehen in Renaissance und Neuzeit. Zwar beruft sich Payer 
als Gelehrter noch auf die antiken Größen seines Fachs wie Aristoteles, Hippokrates 
oder Galen, doch weit mehr Gewicht mißt er dem Urteil italienischer Standeskollegen 
bei, die er persönlich kennengelernt hatte. Gegenüber den zeitgenössischen Gepflo-
genheiten fällt auf, daß die Bibel überhaupt nicht zitiert wird und lediglich einmal eine 
kirchliche Autorität, der Kirchenvater Hieronymus, zu Wort kommt. 

Die Argumentation des „Tractatus" ist im wesentlichen praxisorientiert. Die Wirk-
samkeit des Karlsbader Wassers führt Payer auf seine mineralischen Bestandteile zu-
rück. Den Erfolg der Kuren beschreibt er als ein äußerst komplexes Phänomen, näm-
lich als ein sorgfältig abgestimmtes Zusammenspiel von klimatischen Bedingungen, 
Ernährung und Lebenswandel mit den individuell zugeschnittenen balneologischen 
Therapieformen. Payer darf man in diesem Sinne als einen der ersten „modernen" 
Badeärzte ansehen. 

Die reich illustrierte tschechische Edition stellt in einer Art Synopse Payers Ori-
ginaltext, seine lateinische Nachschrift und eine tschechische Übersetzung (B. Ryba) 
nebeneinander. In einem kommentierenden Nachwort rekonstruieren die Heraus-
geber den bislang nur lückenhaft bekannten Lebenslauf des Autors und umreißen 
seine Bedeutung für die Medizingeschichte im allgemeinen und die Balneologie im be-
sonderen. Korrigiert wird die in der Karlsbader Literatur immer wiederkehrende Be-
hauptung, Payer selbst habe die Trinkkur als solche in das Bäderwesen eingeführt. 
Diese sei vielmehr schon von den antiken Medizinern empfohlen und in den italieni-
schen Bädern zu seiner Zeit reichlich gepflegt worden. Sein persönliches Verdienst be-
stehe vor allem darin, ein differenziertes Indikationsschema erarbeitet zu haben, des-
sen Wirksamkeit durch die Erfahrung von vier Jahrhunderten balneologischer An-
wendungen bestätigt worden sei. 
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Welche Bedeutun g Paye r bereit s von seinen Zeitgenosse n beigemessen wurde , läßt 
sich schon dara n erkennen , daß die Schlicks , die damalige n Herre n des Elbogene r 
Kreises, zu dem Karlsbad un d das durc h seine Silbervorkomme n bekann t geworden e 
St. Joachimstha l gehörten , ihn noc h zu Lebzeite n auf zwei Gedenkmedaille n verewig-
ten . Payer , so mu ß aus den jetzt vorliegende n Lebensdate n geschlossen werden , kan n 
zwar als Hausarz t der Schlicks angesehe n werden , ha t aber wohl nie -  wie oft behaup -
tet -  eine förmlich e Stellun g als Stadtarz t von Karlsbad ode r St. Joachimstha l beklei-
det , obwoh l er sich wiederhol t zu Konsultatione n in beiden Städte n aufhielt . Davo n 
zeugt unte r andere m seine 1523 erschienen e Untersuchun g über die Joachimsthale r 
Bergmannskrankheit , in der wohl zum ersten Ma l in der Medizingeschicht e Phäno -
men e radioaktive r Bestrahlunge n beschriebe n werden . 

Als nich t völlig geklärt müssen aber nac h wie vor die Hintergründ e der in der 
Joachimsthale r Münzstätt e geprägten Payermedaille n angesehe n werden , es sei denn , 
ma n nimm t eine irrtümlich e Prägun g an . Beide Medaille n sind mit 1526 datier t un d 
entspreche n dem damal s nich t seltene n Typu s der „Todesmedaillen" . Ihr e Inschrifte n 
(CVM PARITE R OMNIBV S MORIENDV M N O N TARD E SED CLÄR E 
MOR I OPTANDV M /  da alle gleichermaße n sterben müssen , sollte ma n nich t lang-
sam, sonder n ruhmvol l sterben - IAM PORTV M INVEN I SPE S E T FORTVN A 
VALETE /  den Hafe n hab ' ich schon erreicht , Hoffnun g un d Glüc k lebt wohl) habe n 
schon den Karlsbade r Stadtchroniste n Jean de Carr o 1827 bewogen, Payer s Todesjah r 
auf 1526 festzulegen . Eric h Gierac h ha t dieses Datu m in seine „Sudetendeutsch e 
Lebensbilder " übernomme n (Bd. 2. Reichenber g 1930, 176). Von dor t ist es noc h in 
das „Biographisch e Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder " hineingerate n 
(1986, S. 157), obwoh l Heriber t Stur m scho n 1931 auf eine Pest-Schrif t von 1529 aus 
der Fede r Payer s aufmerksa m gemach t hatte , die nich t posthu m erschiene n sein kann , 
da sie sich auf eine Epidemi e im gleichen Jah r bezieht . Fü r ein spätere s Todesjah r 
sprich t auch , daß Paye r unte r dem Pseudony m Ancon , das griechisch e Äquivalent für 
cubitu s (tschechisch : loket , deutsch : Elbogen) , als dritte r Teilnehme r am fiktiven 
Joachimsthale r Bergbaugespräc h „Bermannus " des Geor g Agricola von 1530 in Er -
scheinun g tritt . Wie Sajner un d Kříže k nachweise n konnten , wird Paye r in Leipzig bis 
1532 als Universitätsmitglie d geführt , im gleichen Jah r zum Leibarz t Köni g Ferdi -
nand s ernann t un d stirbt unerwarte t 1537. 

Di e vorliegend e Edition , die nich t zuletz t durc h ihre hervorragend e typographisch e 
Aufmachun g besticht , ist ein wertvoller Beitra g zur Kulturgeschicht e des ausgehen -
den Mittelalters . Gelegentlich e Ungenauigkeite n wie die Apostrophierun g Ferdi -
nand s schon 1532 als „Kaiser " (S. 54) könne n diesen Gesamteindruc k nich t schmälern . 

Münche n W e r n e r J a k o b s m e i e r 

Štverák,  Vladimír I Mrzena,  Jan: Felbiger a Kindermann,  reformátoři lidového 
školství[Felbiger und Kindermann,  die Reformer des Volksschulwesens]. 

Státn í pedagogické nakladatelství , Prag 1986, 214 S. 

In zehn Kapitel n un d eine r Auswahl von Dokumente n un d Probe n aus der zeit-
genössischen Literatu r werden Grundlage n un d Durchführun g der pädagogische n 
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Reform des österreichischen Schulwesens zwischen 1752 und 1790 dargestellt. Träger 
und Gestalter dieser Reform sind zwei katholische Geistliche, der Abt von Sagan 
Ignaz Felbiger (1724-1788) und der spätere Bischof von Leitmeritz, Ferdinand Kin-
dermann (seit 1777 Ritter von Schulstein), unterstützt von einem aufgeklärten und 
reformfreudigen Kaiser. 

Ihren marxistischen Standpunkt - das „aufgeklärte, philosophische und pädagogi-
sche 18. Jahrhundert mit dem sich anbahnenden Wechsel zweier herrschender Klassen 
ist dafür eine Musterepoche" - betonen die Verfasser schon in der Einführung: „Es ist 
bekannt, daß die Problematik des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus und 
die damit zusammenhängende Notwendigkeit der qualitativen Verbesserung der Bil-
dung und Erziehung der Volksmassen zu beurteilen nur möglich ist auf der Grundlage 
des Marx'schen revolutionären Gedankens vom gegenseitigen Bezug von Sein und Be-
wußtsein" (S. 5/6). Daß die beiden Hauptakteure bedeutende Einzelpersönlichkeiten 
mit hervorragenden menschlichen und fachlichen Qualitäten und von großer Vorbild-
wirkung sind, stört die Grundeinstellung anscheinend nicht. 

Sieht man davon ab, dann bietet der Band in gedrängter Darstellung mit seinem do-
kumentarischen Anhang eine Reihe interessanter Informationen: Felbiger, der die 
letzten 14 Jahre seines Lebens in Österreich zugebracht hat, erscheint mit seiner Saga-
ner Musterschule und ihren neuen Methoden als eine Art „Lehrerbildner" für Preußen 
und Österreich, denn zahlreiche Lehrer - darunter auch Kindermann - gehen seit 
1771 „zur Erprobung" nach Sagan. Eine eigene Druckerei sorgt für die Verbreitung 
seiner pädagogischen Schriften (1772 „Eigenschaften, Wissenschaften und Bezeigen 
rechtschaffener Schulleute", das 1775 zum dreibändigen „Methodenbuch für Lehrer 
an den deutschen Schulen in den k. k. Erbländern . . . " erweitert wird). In Gespräch 
und Vortrag vor ganzen Klassen soll „ die seelische, verstandesmäßige und sittliche 
Vorbereitung der Kinder" verbessert werden. Sein Hauptwerk aber ist die in 6 Mona-
ten erstellte „Allgemeine Schulordnung für deutsche Normal-, Haupt- und Trivial-
schulen . . . " vom 6. November 1774 mit Zielsetzungen wie „die Erziehung der Jugend 
beiderlei Geschlechts ist die wichtigste Grundlage des Wohlstands der Völker". Die-
ses Gesetz mit seinen 78 Paragraphen (S. 9 6 - S . 133) liest sich über weite Strecken wie 
ein Anruf zur Mitarbeit bei der Schaffung eines Schulwesens mit allgemeiner Schul-
pflicht, in dem das Volk mit Geduld zu mehr Moral und Wohlstand erzogen werden 
soll. Halbjährliche, öffentliche Prüfungen sollen die Fortschritte dokumentieren und 
die Eltern überzeugen. Dazu die Autoren: „Die Einführung einer verbindlichen Bil-
dungspflicht wurde nirgendwo so gründlich erarbeitet und so konsequent durchge-
führt wie in Österreich" (S. 26). 

Kindermann, in Nordböhmen geboren, ist Schüler von Karl Heinrich Seibt („Vom 
Einfluß der Erziehung auf die Glückseligkeit des Staates") und von Felbiger. Als 
Pfarrer und Dechant in Kaplitz reformiert er mit Unterstützung des aufgeklärten 
Grundherrn Johann Nepomuk Graf Bouquoy die Schule in Kaplitz, 1774 wird er 
Oberster Landesaufseher für die Volksschulen in Böhmen, 1782 Oberster Direktor des 
deutschen Schulwesens in den Österreichischen Ländern. Seine Grundansichten: Nur 
mit Hilfe der Schulbildung kann die Lage der Armen verbessert werden. Die Zukunft 
der Menschen liegt in der Landwirtschaft und in den Manufakturen. So wird Kinder-
mann zum Gründer von „Industrie-Schulen" mit Unterricht am Vormittag und 
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„Industrie"-Unterweisunge n am Nachmitta g (Spinnen , Klöppeln , Stricken , Obst -
un d Gemüsebau) . Di e wirtschaftlic h verschieden e Situatio n bei Tscheche n un d Deut -
schen beleuchte t Kindermann s Schrift „Wie leich t sich der tschechisch e Landman n die 
Industri e des deutsche n Bauer n aneigne n könnte " (1792). Er weiß, daß die „böhmi -
schen " (tschechischen ) Bauer n auf besseren Böde n weniger produziere n als die deut -
schen un d kenn t die Gründe . Dahe r sein Aufruf: „Wir wünsche n uns , daß tschechi -
sche Elter n ihre Kinde r in die Gebirgsgegende n schicken , wo sie alles lerne n können , 
was ihne n fehlt". Auch die deutsch e Sprach e könne n sie sich aneignen , die ihne n den 
Zugan g zu Lehrbücher n un d Informationsschrifte n eröffnet . 

Nac h viel Zustimmun g erschein t jetzt für die marxistische n Autore n der „national e 
Notstand" , die „Germanisation" , keineswegs aus böser Absicht in Gan g gesetzt, son-
dern aus Staatsraiso n für den zentralistisch-bürokratisc h verwalteten Staat . De r Kaiser 
begründe t die Notwendigkei t seiner Sprachgesetz e mit dem Hinwei s auf die andere n 
mehrsprachige n Staate n Europas , die schon frühe r eine einheitlich e Verwaltungs-
sprach e eingeführ t haben : England , Frankreich , Rußland . In der Praxis bedeutet e das, 
daß jeder Handwerke r un d jeder Gymnasias t die Kenntni s der deutsche n Sprach e 
nachweise n mußte . Di e Klagen der sprachbewußte n tschechische n Zeitgenosse n sind 
deutlich . Františe k Matě j Pelc l mein t (um 1800), daß in absehbare r Zei t in den böhmi -
schen Länder n nu r die slawischen Name n der Städte , Dörfe r un d Flüsse bestehe n blei-
ben werden . Wie die „breite n Massen " sich mi t der „Germanisation " auseinander -
gesetzt haben , darübe r fehlt jeder Hinweis . 

Un d dami t leitet die Studi e über zur Epoch e der „Nationale n Wiedergeburt" , die 
durc h das Toleranzpaten t (1781) nachhalti g geförder t wurde , den n nu n beganne n 
auch die evangelischen Kirche n die Volkssprache zu fördern . Slowakische Protestan -
ten zogen nac h Prag , un d in kleine r Grupp e entwickelt e sich eine Art „Tschechoslo -
wakismus". Un d so wird zum Schlu ß der bedeutend e Fördere r der Prage r Normal -
schule , wo die Lehramtskandidate n ihre Vorbereitungskurs e deutsc h absolvieren 
mußten , Kindermann , zum „Germanisator" , aber „wie viele Aufklärer überschätzt e 
Kinderman n die Möglichkeite n der Schul e bei der Schaffun g eine r deutsc h sprechen -
den „habsburgischen " ode r „österreichischen " Nation " (S. 56). 

Ulm-Junginge n H a n s K o m a r 

Morava, Georg J.: Der k.  k.  Dissident Karel Havlíček 1821-1856. 

Österreichische r Bundesverlag, Wien i985, 246 S. 

Th e curiou s title of this book , "De r k. k. Dissident" , teils us mor e abou t th e autho r 
and his approac h to his subject tha n abou t Kare l Havlíče k himself. To call Havlíče k a 
dissiden t is anachronisti c and misleading ; he was prou d to call himsel f simply an oppo -
sitiona l Journalist , an d he would tur n in his grave at th e descriptio n "k. k.". Behin d th e 
use of th e term dissiden t ther e is a compariso n implici t in th e whole boo k between th e 
treatmen t of politica l Oppositio n by th e forme r Habsbur g and th e presen t Czecho -
slovak government . Th e compariso n come s ou t predictabl y in favour of th e old Aus-
trian authorities . Thi s compariso n ignorc s th e whole world of diffcrcnc e between th e 
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nineteent h Centur y and ou r own. N o nineteenth-centur y government , no t even th e 
autocrati c Bach systém, had th e ruthles s will or th e machiner y of repressio n possessed 
by government s in th e twentiet h Century . Yet to Havlíče k and his contemporaries , 
who lacked th e compariso n of our later and worse experiences , th e method s of Bach 
and Kempe n toward s politica l opponent s seemed unusuall y severe and unjust . I t is th e 
historica l sense of th e perio d as contemporarie s viewed it which is missing here . 

Morav a maintain s in his introductio n tha t no t onl y was Havlíče k "kaisertreu " but 
tha t th e Austrian governmen t failed to understan d him . Havlíče k was loyal in his own 
fashion and on th e conditio n tha t th e Empero r and his governmen t were just to th e 
nation s the y ruled in th e sense in which Havlíče k conceive d nationa l justice. Hi s atti -
tud e was far remove d from th e unquestioning , unconditiona l loyalty which Habsbur g 
subjects were suppose d to possess, at least up to 1848. And far from being failing to 
understan d Havlíče k th e Austrian authoritie s understoo d him very well. H e mad e his 
views abou t what kind of Monarch y he wante d to see as piain as possible; and his views 
were th e complet e opposit e of thos e held by th e Schwarzenberg-Bac h ministry . Hi s 
vision of a Slav, federal monarch y and thei r vision of an anationa l centralise d statě were 
diametricall y oppose d and irreconcilable . Tha t was perfectl y clear to bot h sides, each 
side being deeply convince d of its own rightness , morall y and politically . Bach , writ-
ing in August 1851, abou t th e tim e when "Slovan" closed down , describe d th e Czec h 
nationalist s as "stets regierungsfeindlich" . To a governmen t which wante d to creat e a 
stron g military-bureaucrati c statě th e federalist views of Havlíče k seemed profoundl y 
subversive. 

A large par t of th e book , and its best part , deals with th e internmen t of Havlíče k at 
Brixen. Th e autho r uses th e results of his originá l researc h in th e Austrian archives 
which have alread y been publishe d in his boo k in Czec h "Exilová léta K. H . Borov-
ského " . Morav a successfully proves tha t th e Austrian officials in th e Tiro l treate d Hav -
líček decentl y durin g his internment ; an d he also gives some revealing detail s abou t his 
persona l expenditur e and standar d of living while in Brixen . H e also point s ou t sensi-
bly tha t th e altitud e and climat e of Brixen probabl y checke d th e progress of Havlicek' s 
tuberculosis . In these respect s he destroy s some ofth e mor e questionabl e element s of 
th e "Marty r of Brixen" legend . H e tend s to play down th e sense of injustice Havlíče k 
felt to his administrativ e exile, withou t tria l or definit e perio d of sentence , or th e bore -
dom and isolatio n which overcam e him in Brixen and which some of his letter s express. 

If Morav a destroy s par t of on e legend he repeat s a numbe r of others . H e teils us after 
1627 Germanisatio n was so rapid and widespread tha t Czec h only survived in th e 
countrysid e (p . 26); tha t it was Havlíče k who invente d Austroslavism in "Slovan a 
Čech " (p . 61); and tha t after Ma y 1849 Havlicek' s "Národn í noviny " was th e last sur-
viving independen t newspape r in Bohemi a (p . 120). And th e Havlíče k he present s is 
th e her o of Czec h traditio n which was always right . Ther e is no criticism of Havlicek' s 
attac k on Štúr over th e Slovák literar y language or of his unwise attitud e when th e 
Vienna uprisin g of Octobe r 1848 was crushed . Thi s lack of criticism ma y be under -
standabl e in an introductor y boo k intende d for a foreign readership . But it is depressin g 
ho w muc h th e autho r clings to traditiona l views which have been modifie d or abandon -
ed by reputabl e curren t Czec h scholarship . To him , th e Catholi c conservativ e circle 
aroun d Leo Thu n and Tome k which publishe d "Vídeňský denník " to counte r Havli -
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cek's influence , were nothin g but opportunists , devoid of principles . All to o promi -
nen t also in th e boo k is th e old familiär bogey of Czec h cowardic e and timeservin g as 
a special nationa l characteristic ; as if unde r th e harsh and suspiciou s police regime of 
th e 1850's Austrian s and Bohemia n German s all behaved like heroes , wherea s in fact 
man y of the m kept thei r head s down and abandone d or let down thei r friends . Since 
so little has been writte n abou t Havlíče k in any language except Czec h it is disappoint -
ing to have to mak e so muc h criticism of a ne w boo k in German . As a generá l intro -
ductio n to Havlíče k which gives a narrativ e accoun t of his lif e and work thi s boo k will 
be of use to th e ordinar y reader . As a contributio n to th e stud y of Havlíče k onl y th e 
chapter s on his Brixen exile are valuablé. 

Londo n T r e v o r V a u g h a n T h o m a s 

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848—1867. Abt. V. Die Ministerien 
Erzherzog Rainer und Mensdorf f. Bd. 2, 1. Mai 1861-2.  November 1861. Bearbeitet 
von Stefan Malfě r. Mit einem Vorwort von Gerald Stourzh. 

Österreichische r Bundesverlag, Wien 1981, XLVIII , 536 S. 

Diese r Band der österreichische n Ministerratsprotokoll e beginn t mi t dem Tag, an 
dem die beiden Häuse r des österreichische n Reichstag s nac h der sogenannte n Februar -
verfassung vom 26. Februa r 1861 in eine r gemeinsame n Sitzun g von Kaiser Fran z 
Josef feierlich eröffnet wurden . In der Einleitun g geht der Bearbeite r zunächs t der 
Frag e nach , ob die Februarverfassun g für Österreic h den Übergan g zu einem konsti -
tutionelle n Staat bedeutet e ode r ob es sich dabe i nu r um eine „Scheinverfassung " han -
delte , gewissermaßen um eine Modifikatio n des Neoabsolutismus , wie es im zeit-
genössischen Meinungsstrei t hieß . Diese Frag e beantworte t der Bearbeite r sehr vor-
sichtig, inde m er feststellt, daß die Februarverfassun g auf jeden Fal l einen gewaltigen 
Schrit t in Richtun g zur konstitutionelle n Neuordnun g der Monarchi e darstellte . Sie 
war auch die erste österreichisch e Verfassung, die tatsächlic h ausgeführ t wurde . 
Jedenfall s stellt Malie r dan n einschränken d fest, daß Schmerling , der Vater dieser 
Konstitution , keine Verfassung im Sinn der französische n ode r österreichische n aus 
dem Jah r 1848 schaffen wollte. Bezüglich der Ministerratsprotokoll e häl t er aber für 
besonder s beachtenswert , „da ß zum erstenma l das konkret e Funktioniere n der Drei -
hei t Kaiser , Regierun g un d Reichsra t erprob t wurde " (S. XIV). 

Di e Themati k der Ministerratssitzungen , wie aus den Protokolle n ersichtlic h wird, 
kreist fast ausschließlic h um das ungarisch e Verfassungsproblem . Informatione n über 
die politisch e Lage in den Länder n Böhmen , Mähre n un d Schlesien sind äußers t 
spärlich . 

Fü r Böhme n wird im Ministerra t in der Sitzun g vom 2. Septembe r 1861 die Bezu-
schussun g eine r Renovierun g der römisch-katholische n Kirch e in Prag-Karolinen -
thal , anläßlic h der Feie r des tausendjährige n Jubiläum s der Christianisierun g Böh -
men s durc h Kyrill un d Metho d 1862, abgelehnt , weil von den Minister n vermute t 
wird, daß die säkulare Feie r zu diesem Anlaß zu einer Demonstratio n gegen die Regie-
run g ausarte n werde (S. 344). 

Bei den Beratunge n über das Pressegesetz im Ministerra t vom 17. Septembe r 1861, 
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bei denen Ungarn wiederum die Hauptrolle spielt, wird darauf verwiesen, daß, wenn 
ein neues Pressegesetz erlassen werden soll, es möglichst liberal sein müsse, wenn es 
effektiv u. a. auch in Böhmen angewendet werden soll. Von untergeordneter Bedeu-
tung waren die Beratungen im Ministerrat am 15. Juli 1861 über ein Gesetz zur Wein-
konsumbesteuerung, gegen das Böhmen im Gegensatz zu den ausgesprochenen 
Weinländern, wie z. B. Mähren, nicht protestiert hatte. Auch in einer Ministerrats-
sitzung vom 12. Oktober handelte es sich Böhmen betreffend erneut um keinen poli-
tisch herausragenden Vorgang: die Errichtung eines Familienfideikommisses für den 
Fürsten Karl Anton zu Hohenzollern Sigmaringen, der von den anwesenden Kabi-
nettsmitgliedern trotz einiger Bedenken, die gegen Ausländer erhoben wurden, zu-
gestimmt wurde. 

Ein Referat des Polizeiministers, des Freiherrn von Mecséry, in der Ministerrats-
sitzung vom 2. Oktober widmete sich einer Interpellation des tschechischen Abgeord-
neten Pražák, der sich über einen Erlaß der mährischen Statthalterei beschwert hatte, 
die mit einer angeblich unkorrekten Begründung bei den Bezirksvorstehern auf 
tschechische Agitatoren aufmerksam gemacht hatte. 

Obwohl dieser Band der Ministerratsprotokolle speziell über böhmisch-mährisch-
schlesische Fragen wenig aussagt, ist er für das Verfassungsproblem im Gesamtstaat 
und über die verfassungsmäßige Zuordnung Ungarns von großem Gewicht. Die Edi-
tion ist wie die vorhergehenden sehr sorgfältig gearbeitet und für die Erforschung der 
österreichischen Geschichte im 19. Jahrhundert unentbehrlich. 

München H o r s t G l a s s l 

Schöffer, Peter: Der Wahlrechtskampf der österreichischen Sozialdemokratie 
1888/89-1897. Vom Hainfelder Einigungsparteitag bis zur Wahlreform Badenis und 
zum Einzug der ersten Sozialdemokraten in den Reichsrat. 

Franz-Steiner-Verlag, Wiesbaden-Stuttgart 1986, 826 S. (Studien zur modernen Geschichte 34). 

Die umfangreiche Hamburger Dissertation untersucht die Positionen, innerpartei-
lichen Debatten und die politische Taktik der österreichischen Sozialdemokratie im 
Jahrzehnt von 1888 bis 1897. Neben dem Wahlrechtskampf der Jahre 1893 bis 1897 
wird auch der von 1904 bis 1907 ausführlich behandelt. Dabei findet nicht nur die 
Position der Sozialdemokratie eine eingehende Darstellung, sondern auch die Kon-
zeption und Entwürfe der anderen Parteien, der Kabinette und des Kaisers. 

Der Kampf um das Wahlrecht war für die österreichische Sozialdemokratie seit Be-
ginn der neunziger Jahre (parallel zum Aufkommen der Mai-Feiern), das wichtigste 
und alles bestimmende Thema, das alle anderen Programmpunkte, wie z. B. den 
Acht-Stunden-Tag, auf die Plätze verwies. Der Kampf für das allgemeine und gleiche 
Wahlrecht wurde zur Notwendigkeit erklärt, um weitere Reformen im Sinne der 
Arbeiterschaft zu ermöglichen. Andererseits förderte dieser Kampf ebenso wie die 
Wahlkämpfe, an denen die Sozialdemokratie seit 1891 teilnahm, die Bekanntheit und 
Popularität sowie organisatorische Dichte und Geschlossenheit der Partei. Nach 
Schöffer erzwang eine unbeabsichtigte Koalition zwischen der Sozialdemokratie und 
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den kaiserlichen Regierungen bzw. dem Kaiser persönlich, die verschiedenen öster-
reichischen Wahlreformen gegen den Widerstand des Parlamentes, des Adels und ins-
besondere gegen den Widerstand des Bürgertums. Gerade aber bei der ersten, der 
Taaff eschen Wahlnovelle (1893), die insgesamt am positivsten bewertet wird, versagte 
jedoch dieses Zusammenwirken, da die Sozialdemokratie aus Feindschaft zur Regie-
rung und aus mangelndem Selbstbewußtsein, sich nicht zu einem Massenstreik zu-
gunsten der Wahlreform habe entschließen können. Seit dieser Zeit agiere die Sozial-
demokratie faktisch als „parlamentarische Partei", als eine an den Machtmechanismen 
des Konstitutionalismus ausgerichtete politische Kraft, obwohl erst 1897 Sozialdemo-
kraten ins Wiener Parlament gewählt wurden und obwohl im Parteiprogramm bis 
1901 der Parlamentarismus als „Form der modernen Klassenherrschaft" verdammt 
wurde. 

Der Verzicht auf einen Massenstreik im Jahr 1893 war nach Ansicht des Autors ein 
entscheidender Fehler, da in der „revolutionären Stimmung" und angesichts der 
Schwäche der anderen politischen Kräfte eine einmalig günstige Situation bestanden 
habe. Die Parteiführung habe die eigenen Möglichkeiten unterschätzt. Doch wird da-
bei die organisatorische und politische Stärke der Partei, die nach den Verfolgungen 
und Spaltungen der achtziger Jahre nicht auf eine gesicherte Position bauen konnte, 
überschätzt. Die Polarisierung innerhalb der Partei reduziert sich stellenweise auf 
Viktor Adler, den Lenker der Massen, und das „Proletariat", wobei vor allem auf die 
„autoritären Strukturen", die Bedeutung der Kategorien von „Ruhe und Ordnung" 
und eine monarchisch-bürokratische Prägung in der Parteiorganisation verwiesen 
wird. Dem Taktiker Adler, der an manchen Stellen - ähnlich seinem zeitweisen Ge-
genspieler, dem Ministerpräsidenten Taaffe - als „Wurstler" und ständig um einen 
Ausgleich bemüht dargestellt wird, wirft der Autor vor, er habe eine antizyklische 
Taktik verfolgt, die durch radikale Parolen, aber verzögernde Entscheidungen, den 
revolutionären Elan der Massen in entscheidenden Momenten, z. B. in der Frage des 
Massenstreiks 1893, gebremst habe, um danach die Stimmung wieder anzuheizen. 

Insgesamt wechseln die Bewertung der Möglichkeiten der Sozialdemokratie und 
ihrer Strategie ebenso wie die Beurteilung der anderen Parteien in der vorliegenden 
Arbeit, je nachdem, welche Quellen herangezogen werden. Die Politik der bürger-
lichen Parteien wird stets detailliert analysiert, an anderer Stelle aber manchmal nach 
den stillschweigend übernommenen Interpretationsmustern der Sozialdemokratie be-
wertet, wozu auch gehört, daß durchgängig von den „Antisemiten" gesprochen wird, 
wenn die christlichsoziale Partei Luegers gemeint ist. Immer wieder scheint unser 
heutiges Politik- und Demokratieverständnis als historisch nur teilweise reflektierter 
Maßstab durch. Die Haltung der Sozialdemokratie wird stets am Hainfelder Pro-
gramm, an den grundlegenden Zielen des Marxismus und an den Positionen der inter-
nationalen Arbeiterbewegung sowie an den Reaktionen und Kommentaren von 
Engels und der deutschen Sozialdemokratie gemessen. So zeigt sich, daß in Österreich 
anders als in Deutschland der Massenstreik (nicht Generalstreik) als politisches Mittel 
zur Erzwingung von Reformen nie grundsätzlich in Frage gestellt wurde, auch wenn 
dieses Mittel nur als Drohung verwendet wurde und stattdessen Großdemonstratio-
nen veranstaltet wurden. 

Schöff er konzentriert seine Untersuchung bewußt auf die Leitung der Gesamtpartei 
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in Wien, zieh t aber nich t nu r Parteiunterlage n un d Zeitungen , sonder n vor allem auch 
die Polizeiprotokoll e un d ander e Quelle n aus dem Bereich der k. k. Verwaltun g 
heran . Beides sind aber Materialien , die eine zentralistisch e Sicht fördern , der sich die 
Arbeit trot z aller Vorsicht , trot z der Darlegun g der innerparteiliche n Flügelkämpf e 
un d der Oppositionsströmunge n einschließlic h der tschechische n Sozialdemokrati e 
nich t entziehe n kann . Diese deutschzentralistisch e Orientierun g wird gerade im Zu -
sammenhan g mit böhmische n un d vor allem tschechische n Frage n deutlic h un d reich t 
bis hin zu falschen Namensschreibunge n (z.B . wird der tschechisch e Parteiführe r An-
toni n Něme c konsequen t Neme č geschrieben) . Die s minder t den Gesamteindruc k 
un d den Wert der politisch-taktische n Analyse der Wiener Parteiführun g keineswegs, 
verdeutlich t jedoch , daß in Zukunf t in bedeuten d größere m Maß e Forschunge n zur 
„Provinz " un d zu Kreis- un d andere n Unterorganisatione n der Partei , dene n der Ver-
fasser allgemein Apathi e un d bürokratisch-hierarchische s Abwarten auf Anweisun-
gen von oben bescheinigt , nöti g sind. 

Insgesam t handel t es sich um eine quellenreiche , im Detai l genaue un d sehr infor-
mative Arbeit, der weniger die genannte n Punkt e als vielmeh r die Vielfalt der behan -
delte n Aspekte un d der gesamte Umfan g abträglich sind. Ein e strenger e Trennun g 
zwischen der Darstellun g des historische n Ablaufs un d der parteiinterne n Diskussio -
nen auf der einen Seite un d der Wertun g hätt e sicherlic h eine Straffun g des Textes er-
möglich t un d manch e Wiederholun g vermieden . Di e Arbeit von Schöffer stellt einen 
wesentliche n Beitra g zur Erforschun g der Geschicht e der österreichische n Sozial-
demokrati e un d der politische n Entwicklun g der späten Habsburgermonarchi e dar 
un d wird zukünfti g in diesem Zusammenhan g unumgänglic h sein. 

Main z R o b e r t L u f t 

Haupt,  Georges I J emnitz, Jánoš I van Rossum, Leo (Hrsg.): Karl Kautsky 
und die Sozialdemokratie Südosteuropas. Korrespondenz 1883-1938. 

Campus-Verlag , Frankfurt-NewYor k 1986, 649 S. (Quellen und Studien zur Sozialge-
schicht e 5). 

Di e von dem 1978 verstorbene n George s Haup t initiiert e un d konzeptionel l maß -
geblich bestimmt e Editio n der Korresponden z zwischen Kar l Kautsk y un d führende n 
Vertreter n der südosteuropäische n sozialdemokratische n Parteie n 1883-1938 umfaß t 
372 Briefe,davo n 305 an Kautsk y von Sozialdemokrate n aus Bulgarien , Rumänien , 
Jugoslawien un d Ungarn . De r Briefwechsel ist nac h diesen Länder n gegliedert, wobei 
jedem Abschnit t eine zusammenfassend e Darstellun g der Geschicht e der Sozialdemo -
krati e des jeweiligen Lande s vorangeht , die eine bessere Einordnun g der publizierte n 
Quelle n ermöglicht . Nebe n einer Bibliographi e der Arbeiten Kautskys , die ins Bulga-
rische , Rumänische , Serbokroatisch e un d Ungarisch e übersetz t wurden , enthäl t die 
Editio n einen Anhang , in den Kautsky s Publikatione n über Südosteurop a aufgenom -
men wurden . 

Di e Editio n soll einmal , wie es in der von van Rossum verfaßten Einleitun g 
(S. 13-58) heißt , zu eine r besseren Kenntni s der Sozialdemokrati e in Südosteurop a 
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beitragen, darüber hinaus jedoch auch die Frage klären helfen, wie die Wege der ideo-
logisch-programmatischen und organisatorischen Beeinflussung der südosteuropä-
ischen sozialdemokratischen Parteien von außen verlaufen sind. Das vergleichsweise 
dichte Quellenmaterial - Kautskys Korrespondenz mit den südosteuropäischen 
Sozialdemokraten ist beispielsweise wesentlich umfangreicher als die Plechanovs mit 
den Arbeiterführern in Südosteuropa - ermöglicht in der Tat neue bzw. differenzier-
tere Einsichten in spezifische Fragenkomplexe der Geschichte der Sozialdemokratien 
Südosteuropas auch und gerade unter dem Gesichtspunkt der Rezeption sozialisti-
schen Gedankenguts aus dem Ausland. Um Schneisen durch die Fülle des Quellen-
materials zu schlagen und dem Leser Orientierungshilfen zu geben, werden in der 
Einleitung - im Sinne einer vorläufigen Bilanz, die der Urteilsbildung des Lesers nicht 
vorgreifen will - einige wichtige Themenbereiche genannt, auf welche die Edition 
neues Licht wirft. Neben der Agrarfrage, die wegen des niedrigen Industrialisierungs-
niveaus Südosteuropas naturgemäß eine wichtige Rolle in den Diskussionen der so-
zialdemokratischen Parteien dieser Länder spielte, gehört dazu insbesondere das Ver-
hältnis von Partei und Gewerkschaft, die Problematik der Formulierung der Partei-
programme und die Frage des Syndikalismus. 

Ein wichtiges Ergebnis der Edition liegt zweifellos darin, daß sie zu der alten Streit-
frage, ob die südosteuropäischen sozialdemokratischen Parteien in ihrer Entwicklung 
stärker durch die russische oder die deutsche Sozialdemokratie beeinflußt und geprägt 
wurden, Erkenntnisse bereitstellt, die bis 1890 auf die Dominanz des russischen, da-
nach eindeutig auf die Vorherrschaft des deutschen Einflusses hinweisen. Die publi-
zierten Quellen sind differenziert genug, um die Frage der Einflußnahme nicht nur ge-
nerell, sondern auch dahingehend entscheiden zu können, in welchen konkreten Be-
reichen diese Einflußnahme in größerem oder geringerem Maße stattgefunden hat. 
Während etwa die Parteiprogramme oft fast wörtlich aus dem Ausland übernommen 
wurden (so das ungarische von 1890 und das serbische von 1903, um nur zwei Bei-
spiele zu nennen), lehnte sich die Behandlung der Agrarfrage und der Problematik des 
Verhältnisses zwischen Partei und Gewerkschaft zwar ebenfalls an Überlegungen 
mittel- und westeuropäischer sozialistischer Theoretiker an, die jedoch in einer Weise 
rezipiert wurden, die als selbständige, den jeweiligen nationalen Spezifika angepaßte 
Verarbeitung bezeichnet werden kann. 

Die Edition bietet weit mehr als eine Sammlung von Briefen: Die in dem außer-
ordentlich sorgfältig recherchierten und sehr umfangreichen Anmerkungsapparat 
zusammengetragenen Informationen bilden zusammen mit dem Inhalt der Briefe 
ein Kompendium des Wissens über die Arbeiterbewegungen und die sozialdemo-
kratischen Parteien in Südosteuropa, das - soweit ich sehe - in der Literatur bisher 
nicht seinesgleichen hat. Auf dem Weg zu dem von Georges Haupt einmal anvisierten 
Ziel einer „Geographie des Marxismus" stellt die vorliegende, editionstechnisch 
in jeder Hinsicht vorbildliche Quellensammlung ohne Zweifel einen Meilenstein 
dar. 

München P e t e r H e u m o s 
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Podrimavský, Milan: Slovenská národná strana v druhejpolovici XIX. storočia 
[The Slovák National Party in the Second Haif of the XIX Century]. 

Slovenská akadémi a vied, Preßbur g 1983, 282 pp. 

Thi s monograp h is an excellen t and muc h neede d accoun t of th e origins, founda -
tion , and workings of th e Slovák Nationa l Party . Th e Slovák Nationa l Part y was form-
ed in 1860 and survived int o th e first Czecho-Slova k statě . Podrimavsk ý deals with th e 
part y from its origins in 1860 up tili 1901, th e year in which th e Slovák leadershi p ende d 
its boycot t of th e Hungaria n parliamen t and re-entere d th e politica l scene by takin g 
an active par t in th e elections . Th e Slovák Nationa l Part y was a very loosely organ -
ized group and althoug h it was called a politica l part y it does no t fit th e twentiet h 
centur y definitio n of one . Membershi p was voluntar y and was compose d for th e 
mos t par t of th e intelligentsi a of middl e class origins, i .e . professionals , and member s 
of th e clergy. I t had no Statute s but based its ideology on th e demand s of th e Memor -
andu m of 1861. It s vehicle of expression was th e newspape r Pesťbudinské vědomostí 
[Pestbud a News ] later called Národnie noviny [Nationa l News ] which moved its 
headquarter s from Budapes t to Turčiansk y Svatý Marti n in Centra l Slovakia in 1861. 
Marti n the n becam e th e centr e of th e Slovák Nationa l Part y and th e Slovák nationa l 
movement . 

Podrimavsk ý divides his boo k int o five chapters , beginnin g with a descriptio n of th e 
politica l ideology of th e Slovák nationa l movemen t and th e Slovák Nationa l Party . H e 
the n deals with th e origins and early workin g of th e part y from 1860 to 1884; a perio d 
of passivity from 1884 to 1891; attempt s to re-vitaliz e itself from 1892 to 1896; and 
finally th e emergenc e of different trend s within th e party , th e perio d 1897 to 1901, 
which led to th e breakin g away of some member s and th e formatio n of othe r Slovák 
politica l parties . 

H e rightly point s ou t tha t Svetozár Hurba n Vajanský, as edito r of Národnie 
noviny, was perhap s th e mos t influentia l figuře in th e party . Th e views which he 
expounde d in th e pápe r becam e th e official part y thinking . Vajanský forged th e polic y 
of looking't o Russia for salvation in respons e to th e increasin g Magyarisatio n in 
Transleithania . Th e author' s treatmen t of th e divisions and polemic s which arose in 
th e part y in th e 1890s is a judiciou s on e but incomplet e in some respects . Nex t to noth -
ing is said of th e relationshi p between religion and nationalism . Th e Catholi c and 
Luthera n clergy played major roles in codifying th e Slovák language and initiatin g and 
revitalising th e Slovák nationa l awakenin g in th e eighteent h and nineteent h centuries . 
N o mentio n is mad e of th e confessiona l positio n of any of th e key politica l figures, an 
odd Omission since religion represente d on e ofth e main center s of an awakene d intelli -
gentsia . Man y of th e leadin g Martinite s were sons of th e Luthera n clergy, and th e 
Catholi c priest , Andre j Hlinka , was th e leader of th e Slovák Catholi c Part y and 
Catholi c nationa l awakening . Similarly , th e autho r nevěr introduce s or gives an y bio-
graphica l dat a on any of th e personages . Albeit mos t mentione d are well-know n to 
scholar s of Slovák histor y but a footnot e abou t th e occasiona l obscur e figuře would 
have been a welcom e additio n to thi s volume . 

Finally , th e autho r also glosses over th e party' s views on Czech-Slova k relation s 
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which played a fairly vibrant role in the late 1890s and early 1900s, although several 
pages are devoted to the Hlasists and Hlasism. 

The use of archival materials in this monograph is excellent, and the work serveš as 
a convenient Springboard for the further study of the Slovák National Party and its 
position in Hungary to scholars of Slovák and Habsburg history. 

Newfoundland E d i t a B o s á k 

Berner, Peter IBrix, Emili Mantl, Wolf gang (Hrsg.): Wien um 1900, Aufbruch 
in die Moderne. 

Verlag für Geschichte und Politik, München 1986, 290 S. 

Das Wien der Jahrhundertwende ist in den letzten Jahren zum Schnittpunkt so vie-
ler Forschungsperspektiven geworden, daß sich „Traum und Wirklichkeit" - so der 
Titel einer erfolgreichen Ausstellung - kaum noch unterscheiden lassen. Sinnbild alter 
k. u. k. Herrlichkeit, Fluchtpunkt mitteleuropäischer Suchbewegungen, Ausgang der 
Moderne und österreichische Identitätssuche sind einige der Auffassungen, die das 
Spannungsfeld der Beschäftigung bestimmen, längst nicht mehr nur positiv, sondern 
auch kritisch und dadurch - per negationem - nur umso mehr. 

Vorwiegend amerikanische Wissenschaftler haben die Ausstrahlungskraft dieser 
Metropole analysiert. Erinnert sei nur an Carl E. Schorskes Aufsätze, an William 
M. Johnstons österreichische Kultur- und Geistesgeschichte und an Allan Janiks und 
Stephen Toulmins „Wittgensteins Wien", in dem zum ersten Mal der Versuch unter-
nommen wurde, Wittgensteins Denken aus den kulturellen Einflüssen seiner Jugend-
zeit zu erklären. 

Das Vorhaben der österreichischen Forschungsgesellschaft, diesen Ansätzen mit 
einem internationalen „Forschungsgepräch" auf dem Semmering etwas Gleichwerti-
ges an die Seite zu stellen, ist daher nicht frei von patriotischen Regungen. Erhard 
Busek spricht in seinem Geleitwort zur vorliegenden Publikation expressis verbis von 
einem „Beitrag zur Sinnfindung unseres Landes", und den Herausgebern des Bandes 
geht es nicht nur um die „Erarbeitung von Forschungsperspektiven", sondern auch 
um die „Sorge, daß in Wien etwas Unwiederbringliches verlorengeht, was unsere Zeit 
dringend benötigt . . ." . Die geistige Virulenz der Jahrhundertwende wird unmißver-
ständlich als Maß für eine schlechtere' Gegenwart genommen. 

Das wird bereits in dem Einleitungsreferat „Wien um 1900 - und heute" deutlich, 
in dem Ernst Topitsch die „zutiefst gefährdete Welt" von damals schonungslos (und 
doch voll Sympathie) analysiert und nicht nur die nationale „Gemengelage", sondern 
auch das untrennbare Ineinander von bahnbrechenden Neuerungen und „aufklä-
rungsfeindlichen Tendenzen" herausstellt, während ihm die Gegenwart - nicht zu-
letzt aufgrund eigener Erfahrungen - „am ehesten als Diktatur des geistigen Klein-
häuslertums" erscheint. 

György Konrad setzt diesen skeptischen Betrachtungen in seinem Schlußvortrag 
die geballte Euphorie eines ebenso brillanten wie provokativ einseitigen Lobliedes auf 
die Metropole entgegen, rhythmisch gegliedert von einem Refrain mitteleuropäischer 
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Definitionskaskaden , der selbst noc h die Kriti k als Bestätigun g interpretiert : „Ei n 
herrliche s Vergnügen , auf die Großstad t zu schimpfe n un d zugleich dazuzugehören" . 

Zwische n diesen beiden Referate n wird das Dreiec k von Kunst , Wissenschaft un d 
Politi k in 28 weiteren Beiträgen nac h allen Seiten ausgeleuchtet . O b Allan Jani k Wien 
als Beispiel für „kreativ e Milieus " analysier t ode r Pete r Pulze r Liberalismu s un d Anti -
semitismu s „im Wien der Jahrhundertwende" , ob Reinhar d Merke l Krau s als 
„Sprachdenker " herausstell t ode r Manfre d Wagner totalitär e Tendenze n des Jugend -
stils, ob Jiří Kořalk a den „Aufstieg moderne r Nationalgesellschaften " nachzeichne t 
ode r Brigitte Haman n pazifistische Tendenze n um 1900, alle diese Beiträge runde n 
sich zu einem heterogene n Bild von Wien, das eine einzige Gefah r enthält , die Ten -
den z zur Beliebigkeit. 

Wie ein Brennpunk t liest sich dahe r der Beitra g von Wolfgang Mant l „Wien um 
1900 - ein goldene r Stachel" . Scho n seine Unterscheidun g zwischen ältere n un d neue -
ren Wienbilder n -  jene auf die „barock e Synthes e eines . . . vornationale n Universalis -
mus " hinauslaufend , diese von Claudi o Magris ' Kriti k an Immobilismus , Hedonis -
mu s un d Bürokrati e eingeleite t -  vermittel n eine erste Strukturierung . Weiter führen 
seine Hinweise , „da ß Wien oft un d oft -  pars pro tot o -  für Österreich " stehe , un d 
daß in den Wienbilder n die „territorial e Befindlichkei t durc h eine ideelle . . . an-
spruchsvol l un d spannungsreic h überschritten " werde . 

Di e Wendun g vom „goldene n Stachel " schließlic h soll besagen, „da ß die Attraktivi -
tä t der Bilder Wiens um 1900 in unsere n Tagen nich t nu r die Forschun g belebt , son-
dern auch mehrere , durchau s gegensätzlich e sozialkulturell e Funktione n für Wien un d 
Österreic h der mitachtzige r Jahr e erfüllt". Wien um 1900, so führ t Mant l im einzelne n 
aus, werde nich t nu r als „Inbegrif f der moderne n westlichen Welt", sonder n auch als 
„Stad t von hohe r Qualitä t ohn e Gigantomanie" , aber auch als „Anleitun g zurEntpoli -
tisierun g des Leben s durc h seine Ästhetisierung " rezipiert . Ein e „abschließend e Iko -
nizität " habe die Stad t der Jahrhundertwend e jedoch „ in unsere m geistigen Haushalt " 
noc h nich t gefunden . Davo n wird auch so schnel l nich t zu spreche n sein. Gerad e die 
Ironi e der letzte n Äußerun g dürft e noc h eine Reih e weitere r Forschungs - un d Identi -
fizierungsperspektive n möglich machen . 

Münche n P e t e r B e c h e r 

Raková,  Svatava: Politika Spojených států ve střední Evropě po první světové válce 
[Policy ofthe USA in Central Europe after First World War]. 

Academia , Prague 1983, 150 pp. 

I t is difficult to review a boo k when on e has no sympath y with th e ideologica l pre -
condition s and which draws seemingly unwarrante d conclusions . Ther e is little evi-
denc e to show tha t th e US A came int o th e War in April 1917 because 'America n 
governin g circles were determine d to assure themselve s an active par t in th e post-wa r 
division of th e world marke t and th e global characte r of its economi c expansio n 
demande d agreemen t and co-operatio n with th e great power which dominate d th e sea 
lanes of th e world , and whose bank s finance d a considerabl e par t of th e long-ter m 
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credi t Operation s of world trad e -  tha t is England ' (p . 6.) . Furthermore , we are told 
tha t later in 1917 th e America n conceptio n of economi c and politica l stratégy was 
'confronte d by an unexpecte d reality ' which forced America n decision maker s to 
work ou t th e tactic s for th e 'blockin g of th e revolutionar y wave and th e eventua l liqui-
datio n of Soviet power. ' Thi s is what th e late Professo r Hug h Seton-Watso n used to 
refer to as 'globlydegook. ' 

Th e first half of thi s brief volum e deals with America n preparation s for th e Pari s 
Peac e Conferenc e in 1919 an d th e acitivities of th e America n delegatio n there . Th e 
autho r argues tha t America n and British plan s for th e western frontier s of German y 
were motivate d by determinatio n to strengthe n its economi c potentia l (pp . 81-3) . 
Thi s is onl y half correct , but , in an y case th e American s acte d thu s no t onl y to keep th e 
German s ou t of th e clutche s of th e Bolsheviks. 

Th e autho r admit s tha t even from th e poin t a view of 'Big Business' (in English in 
th e text on p . 92), th e Unite d State s seemed to be little concerne d with th e Hungaria n 
Soviet Republic . Indeed , th e case of Hungar y seems to show, perhap s even to Raková , 
tha t Presiden t Wilson's anti-Bolshevi k Crusad e had limits . 

Th e final par t of th e book , (pp . 100-137) , deals with America n commercia l and 
financia l links to Germany , Poland , and Czechoslovakia , and th e Informatio n provid -
ed her e is a useful summar y based on secondar y materiál . 

Raková admit s tha t th e America n ideologica l offensive was influentia l amon g th e 
Centra l Europea n bourgeoisi e and 'even a par t of th e workin g class' who saw in Wil-
son a real 'liberator' . Fortunately , th e 'destructio n of these illusions in th e great crisis 
at th e beginnin g of th e thirtie s helpe d to creat e th e condition s for a new polarisatio n of 
class forces and create d an openin g for local right-win g and fascist forces in a numbe r 
of Europea n countries , but at th e same tim e contribute d to th e cleansin g of th e ideo -
logy of th e working-clas s movemen t from reformis m and social democratis m and to 
th e restoratio n of its revolutionar y orientation ' (p . 98). I hop e tha t th e Czechoslova k 
reader s of thi s boo k are consciou s of th e immens e and beneficia l Service mad e to thei r 
countr y by fascist regimes such as tha t of Hitler . Thi s boo k belongs to th e same crud e 
historica l schoo l as thos e in Wilsonovskä legenda v dějinách ČSR by J. S. Háje k and 
Pravda o Masarykovi by J. Pacht a (bot h publishe d in 1953). Tha t such ideas can still 
appea r in th e early 1980s is evidenc e of th e intellectua l povert y of Czechoslova k 
historiography . 

Londo n H a r r y H a n á k 

Mendelsohn, Ezra: TheJews ofEast Central Europe between the World Wars. 

Indian a Universit y Press, First Midlan d Book Editio n (first edition : 1983), Bloomington , IN . 
1987, 300 S. 

When TheJews ofEast Central Europe between the World Wars appeare d in 1983, 
it was greeted as a welcom e additio n to th e historiograph y of East Centra l Europe . 
Th e same is tru e of th e revised editio n of th e volume , which has recentl y been pub -
lished in paperbac k form . 
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In the preface and introductory remarks, the autor explains both his definition of 
East Central Europe and his use of sources. The former appears to have primarily been 
designed to limit the scope of the work to the Ashkenazi Jews (those of German ori-
gin). Concerning the latter, Mendelsohn has mainly depended on English, Hebrew, 
Polish and Yiddish-language sources as well as some French and German materials. 
Sources are predominantly secondary, other than those employed in the relatively 
lengthy chapter on Poland, one of the author's areas of expertise, in which he has done 
original work using primary materiál. The bibliographic essay, which comprises al-
most exclusively English-language citations, is a goldmine for anyone working in that 
language. 

After a brief introductory essay, separate chapters treat the Jewish communities of 
Poland, Hungary, Czechoslovakia, Romania, Lithuania, and Estonia and Latvia. 
Concluding remarks and the bibliographical essay follow. While the chapters vary in 
length and content, Mendelsohn has standardized the topics discussed to some degree 
while addressing the particulars of the Jewish communities and the political Situation 
in each country. Although the author has included cultural, demographic, and socio-
economic aspects in his survey ofthe internal developments ofthe Jewish communities 
concerned, his focus is predominantly political. Mendelsohn's point of departure is 
that, with the exception of the Baltic countries and Czechoslovakia, relations between 
the Jews and the non-Jews in interwar East Central Europe had been bad from the out-
set and deteriorated markedly during the 1930's. One of author's main goals is to 
explain the "obsession with the Jewish question" in East Central Europe and to de-
scribe the impact of anti-Semitism both on the Jewish communities and on the politics 
ofthe region (p. 1). 

In the chapter on Czechoslovakia, Mendelsohn discusses the three Jewish commu-
nities, which like the non-Jewish communinities of the First Republic, varied consid-
erably from west to east. In addition to the West European type Jewry of the Czech 
lands, there was the Jewish community of Slovakia, somewhere between the Western 
and the Eastern European types, and the Jewish community of Subcarpathian Rus, 
which was classically Eastern European. The author places the three communities in 
a historical context, describing traditional Jewish-gentile relations, including the 
effect of the Czech-German struggle for political supremacy in Bohemia and Moravia 
had on relations there; and the differing local levels of anti-Semitism. A demographic 
and socio-economic profile of the Jews in the interwar period follows. In the section 
on the relations of the Czechoslovak State with its Jewish Citizens, Mendelsohn dis-
cusses the official attitude toward the Jews, which he describes as a "Czech-Jewish" 
alliance. Under the unwritten terms of the alliance, which the author argues was the 
result of a mixture of self-interest and the peculiar brand of Czech national liberalism 
on the Czech side, Jews were expected to be loyal to the State, though not necessarily 
to become "Czechs of the Jewish persuasion." Both Jewish nationality and religion 
were accepted modes of self-identification. The author also discusses internal Jewish 
developments as well as the rise of radical politics with its corresponding anti-
Semitism, and the collapse of the First Republic. 
As concerns Czechoslovakia, certain points invite additonal discussion. Firstly, given 
the relatively friendly climate of the First Republic vis-ä-vis the Jews - Mendelsohn's 
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Czech-Jewis h allianc e -  mor e explanatio n of th e "pogrom-lik e incidents " (p.150 ) 
and th e "manifestation s of populä r anti-Semitism " durin g 1918 and 1919 (p . 152) 
throughou t Czechoslovaki a is needed . Greate r distinctio n shoul d be mad e between 
th e officially non-anti-Semiti c policy of th e government s of Thoma s G . Masary k and 
Edvar d Beneš on th e on e han d and continuin g anti-Semiti c attitudes , includin g amon g 
some Czec h politica l circles, on th e other . Thi s helps to explain bot h th e resurfacin g 
of anti-Semitis m amon g some segment s of th e Czec h populatio n in 1938 and th e atti -
tud e of th e governmen t of th e Secon d Republi c towar d th e Jews. Secondly , th e Jewish 
Party' s "energeti c and effective war against all manifestation s of anti-Semitism " 
(p . 157) shoul d be date d and any allies in thi s battl e mentioned . Further , because thos e 
of Jewish origin played a significant role in th e relatively prominen t left-win g politica l 
partie s in th e Firs t Republic , th e brief commen t on th e greater suppor t th e Jews gave 
th e small, illegal communis t part y in Polan d as compare d to th e suppor t th e Jews gave 
th e legal, and durin g th e 1920's, large communis t part y in Czechoslovaki a (p . 156) 
need s expansion . Finally , given th e imporan t role it played in th e 1930's, th e Sudete n 
Germa n Part y require s mor e descriptio n tha n "Konra d Henlein' s pro-Naz i Party " 
(P-163) . 

Th e above remark s are no t intende d to detrac t from thi s importan t book . Certainly , 
Mendelsoh n has don e a first-rat e Job of assimilatin g a large amoun t of diverse litera -
tuř e on a complicate d topi c and synthesizin g it int o a balance d and comprehensibl e 
volume . 

Port o N a n c y W i n g f i e l d 

Deyl, Zdeněk: Sociální vývoj Československa 1918-1938 [Die soziale Entwicklung 
der Tschechoslowakei 1918-1938]. 

Academia , Prag 1986, 221 S., 16 Abb. 

Da s Buch Deyl s behandel t die Sozialpoliti k der Erste n Tschechoslowakische n 
Republi k un d ihre konkrete n Auswirkungen auf die soziale Lage der Masse der Bevöl-
kerung . Dabe i stehe n die sozialen Großgruppe n der Industriearbeiterschaft , des 
Kleingewerbe s un d der landwirtschaftliche n Arbeiter im Vordergrund . Di e Darstel -
lun g der materielle n Verhältniss e der abhängi g Beschäftigte n in der Erste n Republi k 
geht über die unmittelba r von sozialpolitische n Entscheidunge n bestimmte n Struktu -
ren (beispielsweise Alters- , Kranken - un d Arbeitslosenversicherung ) hinau s un d er-
faßt auch un d teilweise sehr ausführlic h Indikatore n der sozialen Lage der Bevölke-
rung , die nich t qua Sozialpoliti k hervorgebrach t wurde n (beispielsweise die Lohn -
entwicklung) . Gelegentlich e Ausblicke auf sozialpolitisch e Konzeptione n einzelne r 
politische r Parteie n der Zwischenkriegsrepubli k un d auf soziale un d gewerkschaft-
liche Bewegungen in den böhmische n Länder n un d in der Slowakei runde n die Dar -
stellun g ab. De r Anhan g zu der Untersuchun g enthäl t eine kommentierend e Über -
sicht über die wichtigsten Maßnahme n der Sozialgesetzgebun g zwischen 1918 un d 
1938 (S. 179-189) un d eine kleine Dokumentatio n mit dem Text des Gesetze s über die 
achtstündig e Arbeitszeit vom 19. Dezembe r 1918 und einer Resolutio n der tschecho -
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slowakischen Gewerkschaften vom November 1918, in der diese - in der Geburts-
stunde der neuen Republik - ihre Forderungen zur Verbesserung der sozialen und 
rechtlichen Lage der Arbeiterschaft anmeldeten. 

Als zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Gestaltungsfaktoren der sozia-
len Entwicklung der Ersten Tschechoslowakischen Republik dürfte Deyls Arbeit für 
lange Zeit Maßstäbe setzen, auch deshalb, weil die zentralen Entwicklungstrends um-
fassend statistisch, teilweise mit neuem Zahlenmaterial untermauert und eine Reihe 
bisher ungeprüft tradierter Behauptungen und Annahmen revidiert werden. Dies be-
trifft u. a. die für das Ausmaß der innenpolitischen Belastung der Republik wichtige 
Frage nach der Höhe der Arbeitslosigkeit bei den Nationalitäten und nationalen Min-
derheiten der Tschechoslowakei im Verhältnis zur Arbeitslosigkeit bei den Tschechen 
in den Jahren der Weltwirtschaftskrise, wobei Deyl u. a. die These von der relativ 
höheren Arbeitslosigkeit des deutschen Bevölkerungsteils (die stets als eine der Ur-
sachen für den Erfolg der Henlein-Bewegung ins Feld geführt wird) deshalb in Zweifel 
zieht, weil die von den Arbeitsvermittlungsstellen gemeldeten Zahlen, auf die sich die 
bisherige Literatur zu stützen pflegt, einer kritischen Überprüfung nicht standhalten. 
Deyl zeigt ferner überzeugend, daß - im Gegensatz zu einer verbreiteten Annahme -
zwischen Exportabhängigkeit eines Industriezweiges und der Höhe der Arbeitslosig-
keit kein ursächlicher Zusammenhang bestand. Der Wert des Buches liegt nicht zu-
letzt in seinen methodenkritischen Ansätzen vor allem im Hinblick auf den Umgang 
mit statistischem Material und die Frage nach den Erhebungsmodalitäten und der 
Aussagekraft statistischer Daten. 

Deyl betont in der Einleitung zu Recht, daß eine Analyse der sozialen Entwick-
lung einer Gesellschaft nur dann gehaltvoll sein kann, wenn sie die grundlegenden 
strukturellen Dominanten dieser Entwicklung erfaßt. Für den Autor sind a l l e von 
ihm thematisierten Elemente der sozialen Entwicklung der tschechoslowakischen 
Zwischenkriegsrepublik Ausdruck des in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft 
strukturell angelegten zentralen Konflikts zwischen Kapital und Arbeit. Hier ist nicht 
der Ort, um methodologische Debatten zu führen. Aber es wäre zu fragen, ob einer 
Kategorie A bei der (wissenschaftlichen) Untersuchung eines Phänomens dann noch 
ein Sinn und eine analytisch erschließende Funktion zukommen können, wenn prak-
tisch kein Teilphänomen des untersuchten Gegenstandes Nicht-A ist. Ein Begriff, der 
nichts ausschließt, hat nach den herrschenden Sprachregeln keinen Informationswert. 

Daß Deyl oft gar nicht erst versucht, einzelne Fragenkomplexe mit dem Zentral-
konflikt der kapitalistischen Gesellschaft in einen präzisen Zusammenhang zu brin-
gen, sondern sich damit begnügt, dem Leser ein unbestimmtes Bild dieses Konflikts 
als eines allgegenwärtigen Äthers zu suggerieren, ist wohl als Eingeständnis der 
Schwierigkeiten zu werten, globale Behauptungen auch analytisch überzeugend ein-
lösen zu können. Läßt sich etwa - um ein beliebiges Beispiel herauszugreifen - die 
vom Autor mehrfach erwähnte, aber nicht interpretierte Tatsache, daß das Netz der 
Arbeitsvermittlungsstellen in der Ersten Republik von Westen nach Osten immer 
dünner wurde, als Reflex des Antagonismus von Lohnarbeit und Kapital verstehen? 
Sinnvollerweise kann dieses Faktum nur aus dem „korporativen Pluralismus" des 
gesellschaftlich-politischen Systems der tschechoslowakischen Zwischenkriegs-
republik und dem damit einhergehenden Versuch speziell der Agrarpartei erklärt 
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werden , den landwirtschaftliche n Bereich als organisatorisc h gesondert e un d inte -
grierte Sphär e aus der allgemeine n Staatsverwaltun g herauszulöse n un d ihre r Herr -
schaft zu unterwerfen , ein Versuch , der sich explizit gegen die weitere Ausbreitun g des 
industrielle n Kapitalismu s richtete . „Korporative r Pluralismus " ist im hier benutzte n 
Sinn e nu r ein andere r Ausdruc k für die bekannt e Proporzkultu r der Erste n Republi k 
un d die darau s folgende „Versäulung " ihre s soziokulturelle n un d politische n Lebens . 
Da ß diese Erscheinun g nich t auf den Klassenkonflik t zurückgeführ t werden kann , 
erhell t schon daraus , daß die Trennlinie n zwischen den einzelne n parteipolitisc h 
„encadrierten " Segmente n der Gesellschaf t durchau s nich t mi t der Frontbildun g zwi-
schen bürgerliche n un d reformistische n bzw. Arbeiterparteie n zusammenfielen . 

Dey l kritisiert , daß über den subtilen Differenzierunge n der moderne n sozial-
geschichtliche n Forschun g oft die Kernproblem e vergessen werden . Da s mag sein, 
aber Deyl s eigener kategoriale r Appara t reich t andererseit s nich t hin , um ein Gebild e 
wie die Gesellschaf t der Erste n Republi k in ihre n vielschichtige n Funktionszusam -
menhänge n zu erfassen. 

Ma n kan n Dey l nu r zustimmen , wenn er auf den Präventivcharakte r der Sozialpoli -
tik der Erste n Republi k hinweist , obwoh l dies eine Feststellun g ist, die auch für jeden 
andere n bürgerliche n Staat der Zwischenkriegsär a gilt un d dahe r wenig Spezifisches 
über die tschechoslowakische n Verhältniss e aussagt. Dey l will jedoch nich t sehen , daß 
präventiv e Maßnahme n im Bereich der Sozialpoliti k nu r einen Teil der sehr vie} um -
fassendere n Strategi e bildeten , die Erst e Republi k politisch-organisatorisc h gegen ihre 
von Anfang an klar gesehene n innere n un d äußere n Bedrohunge n zu schützen . Bechy-
něs bekannt e Red e aus dem Jah r 1919 ist nu r ein Beleg für diese Strategie , die -  soweit 
sie der Sprengkraf t des Nationalitätenkonflikt s begegnen wollte -  gerade nich t aus 
dem Antagonismu s von Lohnarbei t un d Kapita l abgeleitet werden kann . Formulier t 
ma n die Struktu r dieser Präventivstrategi e so generel l wie möglich , so bestan d sie 
darin , den Verallgemeinerungsgra d von Konflikte n niedri g zu halten . Auf der Eben e 
der Regierungspoliti k sehen wir dies am Prinzi p der Proportionalisierun g politische r 
Mach t un d an der „bargaining"-Prozedu r des „Junktims" , d. h . am Fehle n dynami -
scher Mehrheitsbildungen . Dieselb e Struktu r begegnet un s auf andere n Ebene n 
wieder, beispielsweise im Bereich des Arbeits- un d Tarifrechts . Da ß es -  wie Dey l 
ausführlic h darstell t -  keine Möglichkei t gab, die Einhaltun g von Tarifabschlüsse n 
rechtlic h durchzusetzen , zwang die Arbeiterschaf t zu betrieblic h begrenzte n Über -
einkomme n mi t den Unternehmern , die zu partikularistische n Einzelfallregelunge n 
führte n un d die Generalisierun g des industrielle n Konflikt s entscheiden d hemmten . 

Mi t Argumentationsmuster n wie dem hier knap p skizzierten lassen sich in der so-
zialen Entwicklun g der Erste n Republi k diverse Element e kohären t zusammenfügen , 
die in der vorliegende n Untersuchun g oft nu r sehr lose verknüpf t werden . Es scheint , 
daß dem marxistische n Interpretationsansat z -  so wie ihn Dey l versteh t -  ein Gliede -
rungsschem a un d ein begriffliches Instrumentariu m fehlen , die in der Lage wären , die 
a l l g e m e i n e n Strukture n des Typu s „bürgerlich-kapitalistisch e Gesellschaft " in 
ihre n b e s o n d e r e n Ausprägunge n deutlic h zu machen . 

Münche n P e t e r H e u m o s 
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Vilsmeier, Gerhard: Deutscher Antisemitismus im Spiegel der österreichischen 
Presse und ausgewählter Zeitungen in der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und 
Jugoslawien. Die Jahre 1933 bis 1938. 

Peter Lang, Frankfurt/M. 1987, 317 S. (Europäische Hochschulschriften. Reihe III: Geschichte 
und ihre Hilfswissenschaften 334). 

Der alt- und neuösterreichische Antisemitismus ist nicht erst aus Anlaß des fünfzig-
sten Jahrestages des „Anschlusses" oder der davor liegenden Auseinandersetzungen 
um Kurt Waldheim ein Thema von weitreichendem Interesse. Eine Münchner Disser-
tation, die den Anspruch erhebt, den deutschen Antisemitismus der ersten fünf Jahre 
des Dritten Reiches im Spiegel der österreichischen Presse und durch die Brille von 
Zeitungen der Nachfolgerstaaten der alten Monarchie zu sehen, könnte also von der 
Themenstellung her mit Beachtung rechnen - wenn die Ansprüche auch nur in etwa 
erfüllt würden. 

Gerhard Vilsmeier will - mit Recht - nicht die Wurzeln des Judenhasses unter-
suchen und auch keinen Abriß der Geschichte des Antisemitismus in diesem Raum 
schreiben. Er möchte „die Reaktionen legaler Presseorgane auf die deutsche Juden-
politik [...] beleuchten". Die Probleme beginnen schon bei der Auswahl des Mate-
rials. In Österreich beschränkt er sich auf die „Neue Freie Presse", die „Reichspost", 
die „Wiener Neuesten Nachrichten", die „Gerechtigkeit" und „Die Stimme" und legt 
„auf Meinungsblätter [...] weniger Wert". Bei den Nachfolgerstaaten ist die 
Auswahl noch enger. Sie beschränkt sich, wohl auch aus Sprachgründen, auf die 
deutsch erschienen Blätter „Prager Tagblatt", „Pester Lloyd", „Morgenblatt" aus 
Zagreb und das „Bukarester Tageblatt". Die vielfältige Provinzpresse, in der der Anti-
semitismus zum Teil einen weit stärkeren Niederschlag fand, bleibt leider unberück-
sichtigt. Des Autors Begründung, diese Auswahl sei erfolgt, weil die herangezogenen 
Organe „gerade wegen ihrer Deutschsprachigkeit äußerst regierungskonform berich-
ten mußten und ein sehr guter Indikator für den Zeitgeist der zu betrachtenden Staaten 
waren", kann wohl zumindest in ihrem ersten Teil so apodiktisch nicht akzeptiert 
werden. 

In diesem engen, selbstgesteckten Rahmen bietet die Arbeit reiches Material, das in 
dieser Form so noch nicht zusammengetragen wurde und durchaus weiterer For-
schung von Nutzen sein kann. Was Vilsmeiers Buch zum Ärgernis macht, ist die Viel-
zahl von Oberflächlichkeiten und Schlampereien (auch und gerade im sprachlichen 
und orthographischen Bereich). Es seien hier nur einige wenige Beispiele mit Bezug 
auf die Tschechoslowakei angeführt. Die Liste ließe sich praktisch beliebig erweitern. 
Da wird (S. 12) das „Prager Tagblätt" als „tschechischnational" bezeichnet (auf 
S. 156 ist es „Organ des jüdischen Deutschtums in der Tschechoslowakei"), die kühne 
Behauptung aufgestellt, 1526 sei in Mähren „erstmals eine Landessteuer verlangt" 
worden (S. 110) und nach 1454 hätten Adelige dort „die Juden nur noch ihrer wirt-
schaftlichen Bedeutung wegen aufgenommen" (ebenda). In der weiteren Folge wer-
den die Begriffe „Städte" und „Stände" durcheinander gebracht und ein „latenter 
Antisemitismus der böhmischen und mährischen Stände" recht generell diagnostiziert 
(S. 111). Fragwürdig erscheint auch folgende Passage: „Erst die Verfassung jedoch 
gewährte den Juden die völlige Gleichberechtigung nach dem Ausgleich von 1867. 
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Zu dieser Zei t wurde aber auch erstmal s das Nationalitätenproble m der böhmische n 
Jude n deutlich . Den n als 1848 die Scha r jüdische r Kleinhändler , die nich t meh r im 
Ghett o leben konnten , auf das Lan d strömten , wurde n sie nich t als Tscheche n auf-
genommen , sonder n lediglich als Deutsch e geduldet " (S. 113). Als ob es zuvor nich t 
die zahlreiche n kleinen jüdische n Gemeinde n auf dem flachen Lan d gegeben hätte , die 
gerade wegen des Zuzug s der Jude n in die Städt e in der Folge der Emanzipatio n ent -
völkert wurden . Ein e genauer e Begründun g fehlt auch für die Behauptung : „So gab es 
im tschechische n Bankwesen zwischen 1918 un d 1938 praktisc h keine jüdische n An-
gestellten mehr " (S. 117, wo auch eine sehr übertrieben e Sicht von der Bedeutun g der 
Zioniste n für die tschechisch e Politi k 1917 zu finden ist). Preßbur g ist auf S. 129 
(Anm . 2) „da s heut e tschechisch e Bratislava", auf S. 157 ist der Widerspruc h zu lesen: 
„Di e deutschsprachig e Presse in der Tschechoslowake i wurde nac h 1933 durc h die 
deutsche n Emigrante n stark beeinflußt . Sie gaben der Publizisti k einen kämpferische n 
un d antihitlerische n Kur s un d stande n demzufolg e in einem ständige n Zwist mit der 
tschechische n Rechtspress e un d den sudetendeutsche n Organen " -  als ob diese nich t 
zur deutschsprachige n Presse gehör t hätten ! Meh r als simplifizier t ist auch die Aus-
sage: „Den n Jüdisc h un d Deutsch , was negati v gewertet wurde , gebraucht e ma n in der 
Tschechoslowake i oft als synonym " (S. 162). Lediglich mi t eine r bedauerliche n Un -
kenntni s geographische r un d historische r Fakte n läßt sich begründen , wenn die 
Tschechoslowake i im Zusammenhan g mit Exporte n in den dreißiger Jahre n als „ost -
europäische r Staat " apostrophier t wird (S. 196), un d (S. 198) Thoma s G . Masary k an-
geblich noc h um die Jahreswend e 1935/3 6 Präsiden t ist. 

Ergänz t wird das Buch durc h ein dürftiges Personenregiste r (bei Hug o Bettaue r 
z. B., einer Figur , die eine zentral e Rolle in der Auseinandersetzun g zwischen Jude n 
un d Antisemite n im Wien der zwanziger Jahr e gespielt hat , werden auße r dem Hin -
weis „Österr . Schriftsteller " lediglich Geburts - un d Sterbedate n geboten , kein Hin -
weis aber auf seinen gewaltsamen Tod ) un d ein sehr mangelhafte s Literaturverzeich -
nis, bei dem häufig nich t einma l klar wird, in welcher Sprach e eine Publikatio n er-
schiene n ist. 

Pflaumhci m H e l m u t T e u f e l 

Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahu [Dokumente 
und Materialien zur Geschichte der tschechoslowakisch-sowjetischen Beziehungen]. 
Hrsg. v. Akademija Nauk  SSSR  I Československá akademie věd. Bd. 4/1.  Bd. 4/2. 

Academia , Prag 1982, 508 S.; 1984, 568 S. 

Mi t dem vierten Band zu den sowjetisch-tschechische n Beziehunge n zwischen 1939 
un d 1945 ist die von den Akademie n beider Lände r herausgegebene , breit angelegte 
Editio n der Geschicht e der Beziehunge n zwischen der Tschechoslowake i un d der 
Sowjetunio n von 1917 bis 1945 abgeschlossen . Di e in Zusammenarbei t zwischen dem 
sowjetischen Institu t für Slavistik un d Balkanisti k un d dem tschechische n Institu t für 
die Geschicht e der europäische n Sozialistische n Lände r im Jahr e 1966 begonnen e 
Editionsarbei t war in der Zei t des Prage r Frühling s tschechischerseit s mit der Forde -
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run g konfrontier t worden , auch schwierige Kapite l der beiderseitige n Beziehungen , 
wie zum Beispiel der tschechoslowakische n Legione n im russischen Bürgerkrieg , 
objektiv darzustellen . Vorübergehen d hatt e das die Herausgab e der Quellenbänd e in 
Frage gestellt, bis das nac h der „Normalisierung " zum „Tschechoslowakisch-sowjeti -
schen Institut " umgeformt e Institu t für die Geschicht e der europäische n sozialistische n 
Lände r die Editio n fortsetzte , ohn e die geäußerte n Bedenke n zu berücksichtigen . 

Ungeachte t dessen sind gewisse Verdienst e der Editio n zu konstatieren : Ausführ-
lich dokumentier t der vierte Band die Aufstellung tschechische r Einheite n im Rahme n 
der Rote n Armee un d die Vorbereitunge n des tschechisch-sowjetische n Freund -
schaftsabkommen s durc h die Londone r Exilregierun g E. Benešs un d J. Masaryks . Bis 
ins Detai l wird die sowjetische Unterstützun g für den Slowakische n Nationalaufstan d 
dargestellt , dem meh r als ein Viertel aller Dokument e des vierten Band s gewidmet 
sind. 

Di e Füll e der Dokument e hier ließe sich rechtfertigen , herrscht e nich t Leere an 
andere r Stelle, Einseitigkei t im Ganzen . Vor allem betrifft das die Darstellun g des 
Hitler-Stali n Pakt s un d seiner Auswirkungen auf die tschechoslowakisch-sowjeti -
schen Beziehungen . Hie r läßt der Quellenban d meh r die Spure n seiner eigenen 
Entstehungsgeschicht e erkennen , als daß er Auskunft über sein eigentliche s Them a 
gäbe. 

Di e sowjetische Besetzun g Ostpolen s un d der baltische n Staate n begleitet der Kom -
menta r mit eine r stereotype n Apologie: „Di e Sowjetunio n erfüllte ihre befreierisch e 
Mission" , was, so will es der Kommentar , „von breite n Massen des tschechische n un d 
slowakischen Volkes mit Sympathi e begrüßt " worde n sei (Bd. 4/1 , S. 53). Selbst die 
Auswahl der vorgelegten Dokumente , die sich in diesem Punk t auf kommunistisch e 
Stimme n beschränkt , läßt bei genaue r Lektür e auf die Argumentationsno t der KSČ 
un d KSS un d das allgemein gebrochen e Verhältni s zur Sowjetunio n schließen . So 
kommentier t ein Manifes t der KSS die sowjetisch-deutsche n Gespräch e im Janua r 
1941 fatalistisch , beinah e resigniert : „Un d wenn die Sowjetunio n es in der gegebenen 
Etapp e der historische n Entwicklun g jetzt für notwendi g hält , ein andere s Verhältni s 
zu Deutschlan d als zu Englan d zu haben , dan n zeugt das davon , daß es so sein muß , 
weil das die eiserne Logik der Geschicht e dikt ier t . . . " (Bd. 4/1 , S. 116). Auch die Auf-
nahm e diplomatische r Beziehunge n zwischen der Sowjetunio n un d dem slowakisch en 
Tiso-Staa t hätt e eine r Dokumentierun g bedurft . 

Bedenk t man , daß sich sowjetische Historike r heut e daru m bemühen , die wesent-
lich schwierigere Geschicht e der polnisch-sowjetische n Beziehunge n aufzuarbeite n 
un d dabei auch „Katyn " nennen 1, so kan n ma n nu r bedauern , daß die Editio n zur 
Geschicht e der tschechisch-sowjetische n Beziehunge n gerade in den zwanzig Jah -
ren zwischen dem Prage r Frühlin g un d der sowjetischen Perestrojk a erstellt worde n 
ist. 

Berlin M a r t i n S c h u l z e W e s s e l 

1 Siehe das Intervie w mit Juríj Afanasev „Praw o do wlasnej historii " in der polnische n Zeitun g 
Politykavom3 . 10. 1987. 



468 Bohemia Band 29 (1988) 

Prinz, Friedrich (Hrsg.): Integration und Neubeginn. Dokumentation über die Lei-
stung des Freistaates Bayern und des Bundes zur Eingliederung der Wirtschaftsbetriebe 
der Vertriebenen und Flüchtlinge und deren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung 
des Landes. Bd. 1, Texte und Anmerkungen. Bd. 2, Dokumente. 

Buchendorfer Verlag, München 1984, 1406 S. 

Mit einer Arbeitsgruppe hat Friedrich Prinz die längst fällige Aufgabe übernom-
men, die wirtschaftliche Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen in 
Bayern nach den Akten des seinerzeit zuständigen Ministeriums zu dokumentieren 
und zu analysieren. Er hat damit einen Abschnitt bayerischer Geschichte dargestellt, 
an den sich bisher kaum jemand herangewagt hat. 

Schon in der Einleitung behandelt der Herausgeber die politische Frage, wie die 
„Eingliederung von Millionen Menschen in ein vom Krieg zerstörtes Restdeutschland 
Staat und Gesellschaft vor schier unüberwindliche Schwierigkeiten stellte". Gerade 
dieses „Existenzproblem" konnte „für Bayern und die spätere Bundesrepublik eine 
soziale Zerreißprobe ersten Ranges werden" (S. 13). Hier wird gleich auf Persönlich-
keiten verwiesen, die sich bei der Aufnahme und der Eingliederung der Vertriebenen 
große Verdienste erworben haben: Wolfgang Jaenicke, Hans Schütz, Richard Reitz-
ner und Walter Stain, Alphons Goppel und Fritz Pirkl. Bei der Strukturierung seines 
Forschungsproblems geht der Herausgeber chronologisch vor und stellt vier Phasen 
der Integration vor: 

Die Zeit der Zwangszuwanderung von über einer Million Menschen in den Jahren 
1945 und 1946, in der oft nur lokale Instanzen über die Aufnahme und Unterbringung 
zu entscheiden hatten, bildet einen ersten Abschnitt der Darstellung. Gerade hier, in 
der Zeit des Umbruchs, ist die Quellenlage nicht zufriedenstellend. Vieles mußte 
rekonstruiert und erfragt werden, da weitgehend behördliche Aufzeichnungen und 
Akten fehlten. 

In einem einleitenden Kapitel zur ersten Phase stellt Otto Barbarino, einer der füh-
renden Ministerialbeamten jener Jahre, den „Zustrom der Heimatvertriebenen und 
die Notwendigkeit ihrer Eingliederung" als „Anlaß zum Strukturwandel des Landes" 
im Hinblick auf die Industrialisierung Bayerns durch das Einströmen von über 2 Mil-
lionen Neubürgern heraus, ein Prozeß der die politisch Verantwortlichen und die 
Beamten im Land vor schwierige Entscheidungen brachte. 

Der Beitrag von Franz J. Bauer über „Die Grunddaten zum Flüchtlingsproblem in 
Bayern 1945-1950" (S. 42-49) bringt wichtiges statistisches Material zum bayerischen 
Flüchtlingsproblem unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser und auch die 
weiteren Beiträge von Bauer wurden übrigens schon in seiner Dissertation: „Flücht-
linge und Flüchtlingspolitik in Bayern 1945-1950. Stuttgart 1982" veröffentlicht. Der 
Beitrag von Edgar Pscheidt geht auf den „Kampf um die Verteilung der Flüchtlinge in 
der US-Zone" (S. 49-59) ein, wozu er meist einschlägige Akten aus dem bayerischen 
Arbeitsministerium benutzte und analysierte. 

Die 2. Phase kennzeichnet der Herausgeber mit den Schlagworten „Schaffung von 
Arbeit und Brot für 2 Millionen Neubürger" in den Jahren 1946 bis 1950. In dieser 
Zeit galt es vor allen Dingen das „technisch-industrielle" Können der Vertriebenen 
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für Bayern nutzbar zu machen. Ein größerer Abschnitt (S. 60-81) wieder von Franz 
J. Bauer, dem ein kurzer „Überblick über die Entwicklung der Flüchtlingsverwal-
tung" von Karl Maria Haertle vorangestellt ist, widmet sich Aufbau und Ausbau der 
Flüchtlingsverwaltung bis zu deren Eingliederung in die innere Verwaltung im Jahr 
1950. Bauer beruft sich dabei auf das Manuskript seiner Dissertation, die ihrerseits auf 
direktem Aktenstudium fußt. 

Ein weiteres Kapitel (S. 83-129) untersucht die Anfänge der Flüchtlingspolitik. Die 
Sudetendeutsche Hilfsstelle wird von Walter Stelzle vorgestellt. Franz J. Bauer analy-
siert den „Hauptausschuß der Flüchtlinge und Ausgewiesenen" als Akteur und In-
strument der Flüchtlingspolitik und beschäftigt sich dann mit den politischen Vorgän-
gen, die zum Erlaß eines „Gesetzes über die Aufnahme und Eingliederung deutscher 
Flüchtlinge" aufgrund einer Sonderanordnung der Militärregierung im Jahr 1947 
führten. Die politischen Vorgänge um dieses Gesetz zeigen deutlich die unterschied-
lichen Vorstellungen über die künftige Flüchtlingspolitik zwischen den Betroffenen 
und den „einheimischen" politischen Vertretern. Dieses von den Militärbehörden ver-
ordnete Gesetz wurde schließlich Vorbild für das spätere und heute noch gültige 
Bundesvertriebenengesetz. 

Der Abschnitt „Der ,Neubürger' als Randbürger" (S. 131-170), wiederum aus der 
Feder von Bauer, gilt den sozialen Aspekten des Flüchtlingsproblems. Er zeigt einen 
ständigen Fortschritt bei der wirtschaftlichen Eingliederung. 

Ulrich Enders und Walter Stelzle beschäftigen sich in zwei knappen Kapiteln mit 
der kirchlichen Vertriebenenarbeit, die caritative Betreuung und bald auch Flücht-
lingseelsorge umfaßte. Hier wird zwar auf wichtige und wesentliche Probleme kirch-
licher Betreuung von Flüchtlingen durch die beiden Kirchen hingewiesen. Aber 
gerade auf diesem Sektor ist die Darstellung noch keineswegs erschöpfend. Allerdings 
dürften auch die staatlichen Quellen zu diesen Problemen weniger aussagekräftig sein. 
Hier hätten Herausgeber und Mitarbeiter zwingend nach anderen Auskünften suchen 
müssen als den ministeriellen - eben in kirchlichen Archiven und bei den entsprechen-
den Wohlfahrtsverbänden. 

Das große Kapitel über die Ansiedlung der Vertriebenen beginnt mit einem Beitrag 
von Edgar Pscheidt über die Flüchtlingslager (S. 197-271) und gibt Einblick in die 
nicht immer angemessenen Zustände, in Massenquartieren und sogenannten Wohn-
lagern. Besonders plastisch wird die Darstellung bei der Schilderung der Lagerrevolte 
von Dachau, wo der bayerischen Flüchtlingsverwaltung die Entwicklung aus den 
Händen zu gleiten schien. Ein Beitrag von Karl Maria Haertle befaßt sich mit der 
„Wohnungssituation der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge" (S. 271-316). Auch 
hier werden nur die brennendsten Probleme angeschnitten, so wie sie bei staatlichen 
Behörden aktenkundig wurden. Danach kann der Verfasser nur wichtige Aspekte be-
leuchten und analysieren. Besonders aufschlußreich ist darunter der Exkurs über „die 
Industrieansiedlungen der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge in Bayern". 

Die 3. Phase von 1948 an wird vom Herausgeber als die entscheidenste bezeichnet, 
weil durch die Änderung der amerikanischen Besatzungspolitik sowie durch die Neu-
ordnung des Wirtschafts- und Währungssystems der Eigeninitiative der Betroffenen 
ein großer Freiraum gewährt wurde. Es entstanden eine Reihe von Flüchtlingsbetrie-
ben, welche die wirtschaftliche Struktur des Landes wesentlich änderten und ergänzten. 
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Für diese Phase ist der Beitrag von Haertle (S. 317-360), der sich mit der ersten 
staatlichen Kreditvergabe an Vertriebene und Flüchtlinge befaßt, von entscheidender 
Bedeutung. 

Zur 4. Phase zählt der Herausgeber die fünfziger Jahre, in denen mit dem ersten 
bayerischen Landesentwicklungsplan die generelle wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Eingliederung der Vertriebenen vorangetrieben wurde. Neben der Eigeninitia-
tive waren in dieser Phase vor allem die notwendigen staatlichen Kredite von großer 
Bedeutung, wozu 1950 die „Landesbank für Aufbaufinanzierung" geschaffen wurde. 
Bundesweit hat sich auch in den fünfziger Jahren das riesige Gesetzeswerk des 
„Lastenausgleichs" als entscheidend für die wirtschaftliche Eingliederung der Neu-
bürger erwiesen. 

Die Beiträge von Walter Stelzle und Walter Kumpert über das Lastenausgleichs-
gesetz (S. 362-386) sowie die Aufsätze von Otto Barbarino über „Die Risiken und 
Leistungen des bayerischen Staates bei der Kreditierung" und „Die Gründung der 
bayerischen Landesanstalt für Aufbaufinanzierung" (S. 387-407) befassen sich gene-
rell mit der staatlichen Unterstützung für Wirtschaftsunternehmen von Heimat-
vertriebenen und Flüchtlingen. Weitere große Abschnitte der Dokumentation von 
Edgar Pscheidt über „Die Kreditierung der heimatvertriebenen Spezialindustrie" 
(S. 408-459) und mehrere Beiträge über „Heimatvertriebene Spezialindustrien" 
(S. 460-596) von Bärbel Dusik und Edgar Pscheidt widmen sich einzelnen neuent-
standenen Vertriebenen- und Flüchtlingsbetrieben. Die vielschichtigen Probleme, die 
bei dieser Darstellung nur angedeutet werden konnten, böten Stoff genug für zahl-
reiche Einzeluntersuchungen. 

Im zweiten Band werden grundlegende und anschauliche Dokumente der Öffent-
lichkeit präsentiert, welche die Aussagen der Beiträge veranschaulichen und belegen. 
. Der Herausgeber und die Mitarbeiter haben mit dieser Dokumentation Neuland für 
einen Fragenkreis beschritten, der noch lange nicht geschlossen ist. Prinz weist schon 
eingangs daraufhin, daß dieses Werk nur eine Einleitung für ein umfangreiches Thema 
sein kann, bei dem noch lange nicht alle Quellen aufgespürt und analysiert werden 
konnten. Verständlich, da die Datenbasis großenteils nur der staatlichen Verwaltung 
entnommen wurde. Dazu kamen noch andere Schwierigkeiten, die mit den Stichwor-
ten Datenschutz, Schutz persönlicher Belange und die Eingliederung der Flüchtlings-
verwaltung in andere Ressorts der staatlichen Verwaltung charakterisiert werden. 
Manche Quellen werden daher erst zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich sein und 
manche Arbeitsergebnisse dieser Dokumentation verändern, ergänzen und revidie-
ren. Dennoch wurde schon für dieses Werk eine Fülle von Quellenmaterial aus dem 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv verarbeitet, die aus dem „Bayerischen Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung", und aus der „Landesbank für Aufbaufinanzie-
rung", und anderen Ministerien und staatlichen Stellen stammen, um nur zwei wich-
tige Quellengruppen zu erwähnen. Doch darüber hinaus wurden auch Akten aus dem 
Bayerischen Finanz- und Innenministerium sowie zahlreiche Akten lokaler Behörden 
vor allem für die ersten Phasen der Eingliederung herangezogen. Bei der Darstellung 
von verschiedenen Vertriebenensiedlungen konnten auch nicht alle mit der gleichen 
Intensität behandelt werden. Es mußte exemplarisch ausgewählt werden, besonders 
im Hinblick auf typische Vertriebencnindustrien. Vertriebenengemeinden mit einer 
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gemischten Struktur wie Geretsried, Piding, Neutraubling, Burgau, Hammelburg 
und Waldflecken, die für die Integration der Neubürger ebenfalls entscheidendes lei-
steten, konnten wegen der Fülle des Aktenmaterials nicht im wünschenswerten Aus-
maß berücksichtigt werden. Ziel des Herausgebers und der Autoren einzelner Ab-
schnitte dieser Dokumentation war es, aus den riesigen Aktenbeständen wertend aus-
zuwählen, um möglichst viele Erkenntnisse, die nur zum Teil bereits durch andere 
Veröffentlichungen gesichert waren, durch neue Fakten zu ergänzen und alte An-
gaben aus Festschriften und Memoirenwerken zu revidieren. 

Im ganzen gesehen entstand dennoch ein eindrucksvolles und lebendiges Bild von 
der wirtschaftlichen Integration der Vertriebenen in Bayern, das wohl in vielen Ein-
zelheiten noch ergänzt werden kann, ohne daß aber diese hier vorliegenden allgemei-
nen Ergebnisse und Erkenntnisse verändert werden müssen. Die beiden Bände liefern 
Pionierarbeit, für die dem Herausgeber und den einzelnen Autoren nachdrücklich ge-
dankt werden muß. 

München H o r s t G l a s s l 

Löbl, Peter: Die Massenmedien der sozialistischen Tschechoslowakei. 

tuduv-Verlagsgesellschaft mbH, München 1986, 383 S. 

Die medien- und kommunikationswissenschaftliche Literatur der letzten zwanzig 
Jahre hatte hierzulande, - die Masse betreffend - Hochkonjunktur. Die Anspielung 
will bedeuten, daß wir es mit einer Masse von Publikationen zu tun gehabt haben, die 
angefüllt war mit entleerter Phraseologie, erkenntnistheoretisch nicht fundierten 
Theorien und ideologisch eingefärbter Kritik. Besonders die sogenannte „kritische 
Medienwissenschaft", die mit marxistischen Dogmen kam, wertete die Medienland-
schaft der westlichen Demokratien als machtmonopolistisch, undemokratisch, 
bürgerlich und daher zersetzenswert. Sie zog alle Register, um einer ,neuen Medien-
kultur' den Weg zu ebnen. Auch nur das Blättern in solchen Publikationen war den 
Zeitaufwand nicht wert. (Peter Löbl möge mir diese Vorbemerkung verzeihen; ich 
denke, er würde darin mit mir übereinstimmen). 

Die vorliegende medienwissenschaftliche Arbeit von Peter Löbl nimmt sich umfas-
send, gründlich, sachlich und sorgfältig eines Themas an, das im europäischen 
Medienkontext - vielleicht sollten wir den globalen miteinbeziehen - einen wichtigen 
Stellenwert inne hat und eine Informationslücke schließt. Der Autor beschreibt die 
Wirklichkeit der Medien in der sozialistischen Tschechoslowakei seit 1960 bis heute 
(etwa 1986), wobei er die Bedingungen anführt und'die Wirkungen schildert. Die 
Prinzipien der parteilichen Führung durch die kommunistische Partei gehören zu den 
unabdingbaren Forderungen an die Medientheorie und Praxis. Es sind die der marxi-
stisch-leninistischen Parteilichkeit und die des Sozialismus. 

Zu dieser Forderung gibt es keine Alternative, keine Kontroverse, keine Diskussio-
nen werden zugelassen oder geduldet. Der Autor beschreibt und belegt die historische 
(parteipolitische) Entwicklung dieser Medienwirklichkeit von den Anfängen an - er 
greift zurück bis in das Jahr 1948. 
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Die Bedeutung und Rolle der Medien, die schon Lenin erkannt und betont hatte -
nach ihm ist z. B. der Film die wichtigste Kunst, weil mit einem massenmedialen 
Trägersystem verbunden - , wird in allen parteipolitischen Programmen, Erlassen und 
Anordnungen fortgeschrieben. Inhaltlich gehört dazu die Propagation und Verteidi-
gung der kommunistischen und sozialistischen Ideen und deren Errungenschaften, die 
Hilfestellung beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Was als Rahmenbedingung 
erscheint, gilt bis in die Einzelheit. Zu dieser Position gibt es natürlich keine Alter-
native. Zugelassen wird nur die sogenannte „konstruktive Kritik". Was aber „kon-
struktiv" bedeutet, sein kann oder sein darf, darüber entscheidet die Partei. 

Der Autor schildert vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung das „Schicksal" 
der Medien. Es entsteht der Eindruck von „Schicksal", wenn die Zustimmung für eine 
solche Medienpolitik hingenommen und durch Jahrzehnte fortgeführt werden 
konnte. Lediglich in Tauwetterperioden wird sich eine andere, die Dogmen angrei-
fende Medienarbeit durchsetzen, unter Existenzbedrohung, aber von einer Qualität 
geprägt, die beispielhaft und neu ist. 

Unter parteipolitischen Kriterien (Parteilichkeit, politische Zuverlässigkeit und 
Treue) werden alle Medienschaffenden (Journalisten, Reporter, Redakteure, Künst-
ler) zugelassen, beauftragt und beaufsichtigt. Der Autor beschreibt diese Wirklichkeit 
jedoch nicht vom Standpunkt ihres repressiven Gehalts - und so wird er den Tat-
sachen gerechter, denn man darf nicht übersehen, wie viele z. B. von den Medien-
schaffenden selbst dieser Ideologie zugestimmt, sie mitgetragen haben. 

Eine richtige Entscheidung traf der Autor auch für die Darstellung der wohl beweg-
testen Zeit: vor, während und nach dem Prager Frühling. Eine sachliche Beschreibung 
und genaue Chronologie der Ereignisse klärt den Überblick und bewahrt vor Inter-
pretationen, denen man vermutlich nichts neues und entscheidendes hinzufügen 
könnte. 

Verdienstvoll erscheint mir die Dokumentation zur Medienwirklichkeit nach dem 
Prager Frühling, in den siebziger und achtziger Jahren. Es entsteht immerhin der 
Eindruck, als ob die parteipolitische Dogmatik zwar nicht verändert, doch in ihren 
ideologischen Hüllen mit sachlicherer Verbalität versehen wurde. Vielleicht wird auch 
der Tatsache Rechnung getragen, daß die globale elektronische Satellitenwirklichkeit 
der Medien von heute nicht mehr so leicht ideologische Welten intakt zu halten 
vermag. 

Die Recherchen des Autors, mit denen er die Eingliederung der sozialistischen 
Tschechoslowakei in den globalen Mediendialog dokumentiert, sind beachtenswert. 
Sie zeugen vom beträchtlichen Aufwand. 

Das Buch von Peter Löbl ist ein wertvoller medienwissenschaftlicher Beitrag. Ob-
wohl die Arbeit nicht polemisch ausgerichtet ist, könnte sie durchaus mit ihrem Bild 
einer partiellen europäischen Medienwirklichkeit zur Besinnung mahnen, wenn auf 
unseren Meridianen so manche künstlich angeheizte Medienkontroverse ausgetragen 
wird. 

Tübingen J a r m i la H o e n s c h 
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Hatschikj an, M. A.: Prag, Gorbatschow und die Umgestaltung. 

Forschungsinstitu t der Konrad-Adenauer-Stiftung , 1987 (intern e Studien 8). 

Wie die Überschrif t deutlic h zu verstehe n gibt, konzentrier t sich die Studi e auf die 
brandaktuelle n Frage n dieser Stunde : Waru m ist die in den sechziger Jahre n so 
reformfreudig e Tschechoslowake i heut e das rot e Schlußlich t des sozialistische n 
Reformzuges ? Wie beeinfluß t die sowjetische „Umgestaltung " die tschechoslowaki -
sche Entwicklung ? Kan n die einst hochentwickelt e Tschechoslowake i sich doc h noc h 
aufrichte n un d die Reforminitiativ e übernehmen ? Diese un d ander e Frage n bleiben 
nich t unbeantwortet : Auf die meiste n gibt es Antworten , die sich auf eine informativ e 
Darstellun g sowie auf eine intelligent e un d klare Analyse stützen . 

Di e Studi e untersuch t die innen - un d wirtschaftspolitisch e Entwicklun g in der 
Tschechoslowake i von 1985 bis 1987. Da s zwischen dre i Eckpfeiler n der tschechoslo -
wakischen Politi k bestehend e Spannungsfel d spiegelt sich in den Überschrifte n von 
drei Kapitel n wieder: 

-  Di e Hinterlassenschaf t des „Prage r Frühlings " 
-  Di e Rezeptio n Gorbatschow s in der Tschechoslowake i 
-  Politische s System un d Innenpoliti k -  zurüc k zu neue n Ufern ? 

Da s vierte Kapite l „Di e Wirtschaftspoliti k -  Vervollkommnung , Anpassun g ode r 
Reform? " stellt einen Exkur s in das Gebie t dar , in dem die weitestgehende n Reforme n 
durchgeführ t wurden . 

Da s weiterhi n existent e substantiell e Traum a des Prage r Frühling s erfordert , sich 
mi t diesem Them a trot z der Füll e diesbezügliche r Literatu r auseinanderzusetzen . De r 
Verfasser häl t „auc h un d gerade in der Retrospektive " den Katalo g gesellschaftliche r 
Veränderunge n von Janua r bis August 1968 für beeindruckend , un d die Tschechoslo -
wakei währen d der Blütezei t des „Prage r Frühlings " für das vermutlic h freiste Land , 
das unte r sozialistische r Herrschaf t je existiert hat . Di e kurze Phas e der Schleusenöff -
nun g reicht e aus, daß das seit der kommunistische n Usurpatio n der Mach t unter -
drückte , aber stets vorhanden e Fermen t der geistigen un d politische n Traditio n 
durchbrac h un d bewirkte , daß sich das gesellschaftliche un d tendenziel l auch das poli-
tische Spektru m der vorsozialistische n Ära zu rekonstruiere n begann . Ein e solche 
Tenden z war keineswegs das Zie l der Reforme r un d schon gar nich t der Dubček -
führung . In dieser Dissonan z wird der grundlegend e Widerspruc h des Prage r Reform -
modell s deutlich : „Fü r den Sozialismu s zu liberal, für eine liberale Demokrati e zu 
sozialistisch". Am Prage r Beispiel zeigt somit Hatschikja n deutlich , wie eng der Spiel-
rau m für eine (noc h real-sozialistische ) „Demokratisierung" , „Umgestaltung" , 
„Glasnost " abgesteckt ist: In den sozialistische n Länder n mit demokratische r Tradi -
tion „droht " bei einer echte n Lockerun g des Zaume s rasch e Wiedereinführun g der 
pluralistische n Elemente ; im sowjetischen Riesenreic h dan n die Fluch t der festgehal-
tene n „Brudernationen" . 

Angesicht s des (trot z der Verfolgung) in den 70er Jahre n entstandene n politischen , 
religiösen un d kulturelle n Dissenses , der zum festen Bestandtei l der „normalisierten " 
Gesellschaf t wurde , angesicht s der Talfahr t der tschechoslowakische n Wirtschaf t un d 
vor allem angesicht s des allgemeine n passiven Widerstande s der Bevölkerun g zeigte 
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sich, daß die Stabilitä t des „Normalisierungs"-Regime s der siebziger Jahr e auf seich-
tem Grun d gebaut war. 

Hie r liegt für den Auto r die Wurze l des heutige n Prage r (un d Moskauer ) Dilemmas : 
Di e Entwicklun g ha t das starre Normalisierungs-Regim e überholt , doc h seine rasche 
Ablösung könnt e nich t zu kalkulierend e Komplikatione n in sich bergen . Ma n fürchte t 
den Entrümpelungseffekt . Diese s politisch e Spannungsfel d ha t in der tschechoslo -
wakischen Partei -  un d Staatsführun g dre i Hauptströmunge n induziert : 1. „ein e pro -
gorbatschowistisc h effizienzorientierte " um Štrouga l (vornehmlic h im Regierungs -
apparat) ; 2. eine „dogmatisch-fundamentalistische" , die vor allem die „Kollabora -
teur e der ersten Stunde " mi t Bilak an der Spitze umfaß t un d die über großen Einflu ß 
im ganzen Parteiappara t verfügt, un d 3. eine „kontinuitätsträchtig-adaptive" , zu der 
etwa Husá k un d Jakeš gehören , die sich unte r dem Druc k zum vorsichtigen Übergan g 
vom „Normalisierungs" - zum „Umgestaltungs"-Kur s arrangierten . Insgesam t ha t es 
die tschechoslowakisch e Führun g binne n zweier Jahr e geschafft, im chamäleonhafte n 
Wande l vom Vollstrecker des Dogmatismu s zur Inkarnatio n des tschechoslowaki -
schen Weges zur Perestrojk a zu werden . Unte r der Bedingung , daß Gorbatscho w Ge -
neralsekretä r bleibt un d seinen Kur s beibehält , wird die Übergangsphas e kaum etwas 
andere s sein, als die „Denormalisierung " durc h die „Normalisierer" . 

Di e bisher greifbarsten Veränderunge n geschahe n in der Wirtschaftspolitik . Wäh-
ren d sich 1985 in Husák s Parteitags-Red e die „im-Prinzip-sind-wir-immer-auf-dem -
richtigen-Wege"-Mentalitä t noc h abzeichnete , ho b Štrouga l bei dem Parteita g die 
Realisierun g des sozialökonomische n Programm s ausdrücklic h un d pointier t als „ein e 
sehr schwerwiegend e Frage " hervo r un d verlangte „ein neuartige s Herangehe n so-
wohl in der ökonomische n als auch in der gesellschaftliche n Sphäre" . De r wirtschafts -
politisch e Kur s balancier t in der „goldene n Mitte " zwischen der bisherigen „Vervoll-
kommnungs"-Strategi e un d einer tatsächliche n Reform , wobei ma n versucht , die 
unausweichlich e Förderun g von Markt - un d Dezentralisierungselemente n mit der 
Effektivierun g der traditionelle n vertikalen Planungs - un d Lenkungsmechanisme n zu 
verknüpfen . 

Im innenpolitische n Bereich waren bisher nu r kleine praktisch e Modifikatione n zu 
verzeichnen , die der Druc k von dre i Seiten (der sowjetische Anpassungs- , der inner e 
Legitimations - un d der äußer e Reputationsdruck ) hervorgerufe n hat . Di e mi t Mos -
kaue r Segen angestrebt e Übergangslösung : Ein von der KPTsc h gelenkte r Übergan g 
hin zur tschechoslowakische n Modifikatio n des Umgestaltungskurses . Ein entschei -
dende r Schrit t hin (zurück ) zu einem genuine n Reformfrühlin g ist allerding s bislang 
nich t in Sicht . D a die KPTsch-Spitz e im Block nebe n der bulgarische n als die von 
Moska u abhängigst e Parteiführun g weiterbesteht , bleibt die künftige tschechoslowa -
kische Entwicklun g aufs Engst e an die jeweiligen Orientierunge n un d Kräfteverhält -
nisse in der sowjetischen Führun g geknüpft . 

Di e Abhandlun g Hatschikjan s gewinnt an Überzeugungskraf t durc h ihre Treff-
sicherhei t nich t nu r im Abstrakten , sonder n auch im Detail : Zu m Beispiel ha t er auf-
grund der Analyse im Herbs t 1987 die Wahl Jakešs zum Generalsekretä r der KPTsc h 
unzweideuti g vorausgesagt. 

Karlsruh e K a r e l V o d i č k a 
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Země má [Mein Land].  Photographien von Milada und Erich Eichhorn mit Texten 
von Miroslav Ivanov. 

Panorama , Prag 1987 (2. Aufl.), 269 S., 170 Farbphotos , Resümee s in Russisch, Deutsch , Eng-
lisch und Französisch . 

Diese r Bilderband , als „repräsentativ e Publikatio n über die Tschechoslowakisch e 
Sozialistisch e Republik " vorgestellt, soll nich t Einsichte n in „interessant e Einzelhei -
ten " bieten , sonder n ein „programmatisc h einheitliche s un d kunstvolle s Bild auf der 
Grundlag e einer gemeinsame n Anschauung " sein un d das „Antlit z des Lande s im 
Wande l der Zeite n bis zur sozialistische n Gegenwart " zeigen. Deshal b biete t der Band 
Aufschluß darüber , wie der gegenwärtige tschechoslowakisch e Staa t sich un d seine 
Geschicht e seinen Bürgern un d ausländische n Gäste n zu präsentiere n sucht . Die s zu-
samme n mit der Tatsache , daß der Band schon in eine r zweiten Auflage, diesma l in der 
beeindruckende n Höh e von 40 000 Exemplaren , in einem der wichtigsten staatliche n 
Verlage erschiene n ist, mach t ihn für diese Zeitschrif t interessant . Dabe i gehör t aller-
dings die Aufmerksamkei t des Rezensente n den begleitende n Texte n un d nich t den 
eindrucksvolle n Photographien . 

Überraschenderweis e -  wenn ma n an die erklärt e Intentio n denk t -  strebt das Buch 
keineswegs an , systematisch e Informatione n zur Geschicht e un d Gegenwar t der 
Tschechoslowake i zu liefern. Nu r im Anhan g wurde n kurze informativ e Kommen -
tare zu einzelne n Bildern in vier Sprache n hinzugefügt . De r ausführlich e tschechisch e 
Text besteh t -  nac h einem kürzere n einführende n Übersichtstei l -  aus dre i umfang -
reiche n Kapiteln , die den eigentliche n Ker n des Textteile s bilden . Sie beschäftigen sich 
mit den dre i „Ländern " (ma n beacht e die uneinheitlich e Begrifflichkeit!): Böhmen , 
Mähre n un d Slowakei. Jeweils anhan d eines biographische n Essays übe r eine Persön -
lichkei t werden diese dre i „Länder " in „Meine m Land " vorgestellt: Böhme n im Zu -
sammenhan g mi t Jan Zižka , Mähre n mi t Jan Amos Komenský-Comeniu s (wie er im 
deutsche n Text bezeichne t wird) un d die Slowakei am Leitfade n des Leben s un d Wer-
kes von L'udovi t Štúr . De r anschließende , letzt e Teil des Textes „schilder t die Ent -
wicklung der Tschechoslowake i nac h dem Zweite n Weltkrieg", wie die Huldigun g 
der sozialistische n Errungenschafte n bezeichne t wird. 

Aus der Sicht des Historiker s könnte n einem solche n Text natürlic h unzählig e Ver-
säumniss e un d Ungenauigkeite n vorgeworfen werden . Es handel t sich allerdings ein-
deuti g um eine propagandistisch e Schrift , un d dahe r wäre die Anwendun g historio -
graphische r Kriterie n fehl am Platz . Bemerkenswer t ist dabe i jedoch die Tatsache , daß 
hier keineswegs eine neue , originelle un d eigenständig e propagandistisch e Leistun g 
der sozialistische n Tschechoslowake i vorliegt. Sogar jene Versuche aus den frühere n 
Jahre n sind aufgegeben worden , die die Geschicht e als eine Geschicht e der Klassen-
kämpfe un d dere n großen Leistunge n als Leistunge n des „werktätige n Volkes" dar -
zustellen bemüh t waren . Vielmehr geht es hier um eine zutiefst der Vergangenhei t 
verhaftet e tschechisch e national e Selbstdarstellung . Da s mach t den Text bemerkens -
wert. 

De n grundlegende n Ansatz dieses Buche s deute t allein schon die deutsch e Über -
setzun g des Titel s an : darin wird die schlicht e tschechisch e Bezeichnun g Země má 
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nicht , wie zu erwarte n wäre, als „mei n Land " wiedergegeben , sonder n frei übersetz t 
als „D u mein Heimatland" . Bereit s dami t verrate n die Autore n ihr Bekenntni s zu 
jener Tradition , die im vergangene n Jahrhunder t in Böhme n so verhängnisvol l ver-
breite t war un d die ihr Objekt nich t primä r als eine historische , politisch e un d soziale 
Körperschaft , sonder n als eine unmittelbare , durc h intim e emotional e Bindunge n be-
stimmt e Umwel t eines jeden Individuum s angesehe n hat . Di e Autore n knüpfe n an die 
Traditio n der lokalen Heimatverein e des vergangene n Jahrhundert s eher an als an die 
großräumig e Betrachtun g des Landes , wie sie den führende n Träger n seiner Ge -
schichte , seiner Kultu r un d seines Staate s eigen war. Dies e Beobachtun g wird sowohl 
durc h die Sprach e als auch durc h die Aussagen erhärtet . 

Dementsprechen d appellier t der Verfasser eindeuti g primä r an die Gefühl e seiner 
Leser. So zum Beispiel, wenn er gleich zu Beginn nich t über die Such e der Historike r 
nac h den Ursprünge n des Landesnamen s zu berichte n versucht , sonder n die bei Kos-
mas erzählt e Legend e vom Urvate r Čec h wiedergibt un d anschließen d mi t einem 
rhetorische n Kunstgrif f zwar auf den legendhafte n Charakte r von Kosmas ' Erzählun -
gen hinweist , jedoch gleichzeiti g für „wahr " in einem „tieferen " Sinn e erklärt : Kosmas ' 
Beschreibunge n des Lande s seien korrekt , „diese s wunderschöne n Landes , das den 
stolzen Name n Tschechoslowake i trägt" . Ein e romantisch e Naturbeschreibung , ganz 
dem Geist e des vergangene n Jahrhundert s verhaftet , besingt dan n die Schönhei t der 
duftende n böhmische n Flure n un d Haine , der goldgelben Getreidefelde r un d dunkle n 
Wälder , der Flüsse mit grüne n Ufer n un d illustrier t die angeblich so wahrheits -
getreue n Schilderunge n der Schönhei t des Lande s durc h Kosmas , die Ivano v auf 
seine Weise nu r noc h nachvollzieht . Dabe i erfähr t der Leser, daß dies alles sei, „was 
zum Begriff Vaterlan d gehört " (diesma l im deutsche n Texttei l als „Heimat " wieder-
gegeben) . 

Bei einem zynische n Leser rufen solche Texte natürlic h viele Frage n hervor : Wie 
steh t es nu n mit den kahlen un d verregnete n winterliche n Landschaften , mi t den ge-
plagten Bauern , die die goldgelben Getreidefelde r zu ernte n haben , ode r gar mit den 
verunreinigte n Flüssen un d gespenstisch tote n Wäldern im nordöstliche n Böhmen ? 
Aber auch dem weniger kritische n Leser, der solche Frag e unterdrückt , komm t der 
Auto r nich t entgegen . Di e verwickelten Schlußfolgerunge n un d Gedankensprüng e 
vom Urvate r Čec h über Kosma s bis zur moderne n Tschechoslowake i sind nu r unte r 
Ausschaltun g aller rationale n Frage n zu akzeptieren . De r Umgan g mi t Legend e un d 
Wahrhei t als zwei Dimensione n des historische n Wissens ähnel t dem Umgan g mi t der 
„Realität " eines Zauberer s un d die Gleichsetzun g von Naturschönheite n mi t dem In -
hal t des Begriffs „Vaterland " mißachte t den Mensche n un d seine Rolle als Träger der 
Geschichte . 

Freilic h könnt e ma n einwenden , daß eine r solche n Kriti k der Sinn für das Poetisch e 
fehle. Doc h wird dieses Buch nich t als eine lyrische Huldigun g seines Gegenstande s 
präsentiert , un d die „Poesie " der Darstellun g stellt auch keineswegs eine originelle 
literarisch e Leistun g dar . Es handel t sich vielmeh r um eine Sammlun g un d Neuformu -
lierun g von bekannte n Klischee s aus dem vorigen Jahrhundert , un d es ist nu r verwun-
derlich , wie stark die hier präsentiert e Selbstdarstellun g der sozialistische n Tschecho -
slowakei den alten Traditione n verhafte t ist. Un d dies um so mehr , als es sich nich t 
etwa um die Traditione n der „Arbeite r un d Bauern" , sonder n in direkte m Wider-



Neue Literatur 477 

spruc h zum „proletarische n Internationalismus " um die Traditione n des sogenannte n 
„bürgerliche n Nationalismus " handelt . Dami t kan n dieses Buch viele Leser erfreuen , 
die nich t unbeding t mi t den ideologische n Aussagen des gegenwärtigen politische n 
Regime s einverstande n sind, sich aber nac h wie vor zu den volkstümliche n nationali -
stischen Sagen jener Epoch e bekennen , die, paradoxerweise , in diesem Buch beinah e 
vollständi g ignorier t wird: dem 19. un d frühe n 20. Jahrhundert . O b ma n zu verheim -
lichen sucht , wo manabgeschriebe n hat ? 

Münche n E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 

Entgegnung zu John Clif ton-E v eres ts Besprechung von Rolf Ulbrich: 
„Tkadleček" und „Ackermann": Waldenserliteratur, Humanismus,  Theologie und 
Politik um 1400 in Böhmen,  in BohZ 28/2  (1987) 424-428. 

Manch e Germaniste n sind ungehalten , wenn ma n ihr abwertende s Urtei l über das 
„verworrene " tschechisch e Prosawer k „De r Weber" (=  Tkadleček ) nich t länger hin -
nimm t un d zugleich die Vorbildlichkei t des viel kürzere n Erstlingswerke s der neu -
hochdeutsche n Literatur , „De r Ackerman n aus Böhmen" , in Frag e stellt. Kau m 
jeman d empör t sich noc h darüber , daß Germaniste n wie Burdach , Bern t un d Kost a 
auf Zusammenhäng e des deutsche n Werkes mit den Lehre n der Waldense r ode r Tabo -
riten in Saaz, Tep l un d Tábo r hinweisen un d seinen Auto r sogar als Hussite n ode r 
Taborite n bezeichnen . Sie fanden „freireligiöse " un d ketzerisch e Ansichten , die er-
kenne n ließen , daß der „Ackermann " un d sein tschechische s „Gegenstück " nicht , wie 
oft behaupte t wurde , unberühr t von den religiösen un d politische n Auseinander -
setzunge n ihre r Zei t gleichsam in einem luftleeren Rau m entstande n sind. Ma n erin -
ner t sich, wie heftig Konra d Burdac h um 1930 von den Germaniste n angegriffen 
wurde , weil er es gewagt hatte , den „Ackermann " mit dem lollardische n „Pier s th e 
Plowman " von W. Langlan d in Verbindun g zu bringen . 

Fü r den „Tkadleček " möcht e ma n jedoch weiterhi n alle Einflüsse waldensisch -
katharische r Lehre n un d Symbole ausschließe n un d das ganze Werk am liebsten tot -
schweigen. Diese s angeblich e Nebenproduk t des „Ackermanns " soll ohn e jeden An-
laß als ein wortreiche r höfische r Liebesstrei t in dem Ketzernes t Königgrät z entstan -
den sein, wo es unte r andere m die Horebiten , die Adamite n un d die Orphanite n gab, 
die nonkonformistische n „Waisen" , zu dene n wohl der unbekannt e Verfasser des 
Werkes gehörte , in dem sie erwähn t sind: sirotci , siroba (3. u. 11. Kap.) . Ma n findet 
dor t um 1400 viele unruhig e „Weber" , die in andere n Länder n Texerants , Tisserands , 
Weavers/Weuvre s un d Ciomp i hieße n un d als Wanderpredige r umherzogen . Wie 
ma n dem Text des tschechische n Werkes entnehme n kann , gehörte n sie „de m gelehr-
ten Stand " an , waren „von unstete m Aufenthalt " (2. u . 11. Kap.) , kame n „mi t den 
Füße n von überallher " (3. u . 10. Kap. ) un d hatte n „ih r Haup t in Böhmen " (3. Kap.) , 
wo ma n damal s „fast alle guten un d vernünftige n Weber antraf " (4. Kap.) . 

D a es in Böhme n seit 1369 stren g verbote n war, religiöse Ansichten , die von der 
kirchliche n Nor m abwichen , in tschechische r Sprach e darzustellen , mußte n die Ver-
trete r nonkonformistische r Gemeinschafte n ihre literarische n Arbeiten durc h Allego-
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rien un d seltsame Name n tarne n (tajit ; 3. u . 12. Kap. ) un d unklar e Forme n wählen 
(zbít , otkat ; 3. u . 4. Kap.) . Dadurc h täuschte n sie die seit 1315 gegen sie eingesetzt e 
Inquisitio n un d machte n ihre Werke nu r für Eingeweiht e als eine Art Lehrbüche r les-
bar. Wie bei jeder andere n „Widerstandsliteratur " mußt e ma n auf Selbsterhaltun g be-
dach t sein un d deshalb alle eindeutige n „Tendenzen " meiden . R. Nell i (1959, 1967, 
1968, 1975) un d ander e Forsche r habe n inzwische n die Gemeinsamkei t der wichtig-
sten Grundsätz e der „wiclifitisch-lollardisch-waldensisch-hussitische n Opposition " 
(Burdach , S. 415), der „Katharo-Waldenser " (Holinka , S. 28 ff.)undderwaldensisch -
taboritische n Literatu r (Molnár , S. 383 ff.) nachgewiesen . Da ß die einzelne n Gruppe n 
bisweilen unterschiedlich e Bibelzitat e in den Vordergrun d stellten , ist für später e Zei -
ten von sekundäre r Bedeutung . Heut e wird sich kaum jeman d die Müh e machen , 
diese schriftbezogene n Abweichunge n der „Sekten " in Saaz, Laun , Pilsen , Tábo r un d 
Neuhau s sowie die persönlich e Eigenar t nich t ackernde r Ackermänne r un d nich t 
webende r Weber im einzelne n darzustellen . Diejenige n Nonkonformisten , die die 
Täler als Schlupfwinke l wählten , hieße n Talleut e (vallenses) ; die sich lieber in Höhle n 
versammelten , nannt e ma n Grubenheime r (jamnici) ; die auf Bergen ihre himmlisch e 
Erlösun g erwarteten , bezeichnete n sich nac h biblischen Bergen als Horebite n ode r 
Taboriten ; die Sandalenträge r nannt e ma n Sandalati ; die die paradiesische n Nackthei t 
praktizierten , galten als Adamiten . Häufi g gab es zwischen ihne n Strei t über Sitten 
un d Riten , wobei die Utraquisten , Taboriten , Nikolaite n (=  Mikulášenci) , Flagellan -
ten un d „Pikarden " verschieden e Meinunge n vertraten . 

Ma n darf auch nich t die Propagand a der englischen Wiclifiten unte r Eduar d III . 
übersehen , die im Hundertjährige n Krieg (1339-1453 ) im Rücke n ihre s Gegner s 
Frankreic h in Böhme n nac h Verbündete n suchten . Dennoc h kan n ma n Begriffe wie 
Häresi e un d Ketzere i (entstande n aus „Katharertum" ) nich t politisc h deuten . In Saaz 
hatte n die Waldense r um 1400 einen Bischof un d ein Priesterseminar , un d dor t lehrt e 
der Wiclifit Pete r Payn e (1385-1456 ) nebe n Johan n von Saaz. 

Solange sich jeman d wenigstens äußerlic h den Konzilie n unterordnete , galt er nich t 
als Ketzer , auch wenn seine Werke häretisch e Ansichte n enthielten : Milíč , Matěj , 
Štítný , Ranconis , Matthäu s von Kraka u (f 1410: D e squaloribu s curia e Romanae . 
1403/4) , der Franziskane r un d Nominalis t Occa m (f ca. 1350), Marsiliu s von Padua ' 
( t 1343: Defenso r pacis) , Joachi m von Fior e (f 1202: Evangeliu m aeternum) , Ger d 
Groot e (f 1384: Devoti o moderna) . 

Im Text des „Tkadleček " gibt es zahlreich e Stellen , die waldensisch e Grundsätz e 
un d Symbole erkenne n lassen. Ebens o wie im „Ackermann " ist gleich am Anfang die 
Red e von „gute n Leuten" , dere n To d ma n beklagt: Mörde r aller guten Leut e /  mordéř i 
všech dobrýc h lidí. -  Diese „gute n Leute " (bon i homines , bonshommes ) sind im 
14. Jahrhunder t imme r die Waldenser . In spätere n Abschriften des „Ackermanns " 
wurde jedoch das Wor t „gute " manchma l weggelassen, weil ma n vielleicht seinen Sinn 
nich t meh r verstan d ode r sich keine r Gefah r aussetzen wollte. In Böhme n gab es da-
mals besonder s viele „gut e Weber". 

Ein gemeinsame s Merkma l aller Neomanichäe r un d Nonkonformiste n ist ein aus-
geprägter Dualismu s (vgl. „D e duobu s prineipiis" . -  „D e Contrarietat e duoru m 
dominorum " - bei Wiclif. -  „Histori a de duabu s civitatibus " -  bei dem einstigen 
Manichäe r Augustinus) . 
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Im „Tkadleček " regiert das Unglüc k gleichberechtig t nebe n Gott : „Auße r Got t 
ist nieman d so mächti g wie das Unglück " (13. Kap.) . Es besitzt „di e Mach t un d 
die Herrschaf t über alle Widerwärtigkeite n auf Erde n un d in den Lüften vom An-
fang bis ans End e der Welt" (14. Kap.) , un d es ist „ewig als Gegensat z (protivnost ) 
un d Gegensin n (protivenství ) un d als Gefährt e Gottes " (tovariš ; 15. Kap.) . Di e bange 
Frage „des " Mensche n lautet : „Machs t du dich selbst zu Got t ode r bist du etwas 
anderes? " (7. Kap.) . Aus der Situatio n der Geworfenhei t „des " Mensche n folgt 
ein Vorwurf an Gott : „Waru m hast du dem Unglüc k solche Mach t gegeben?" 
(13. Kap.) . 

Di e umschrieben e ode r „umwobene " (otkané ) Bezeichnun g der untreue n Geliebte n 
als Lebkuchenbäckeri n (pernikářka , 4. u . 7. Kap. ) erhäl t nu r durc h die verändert e 
Aussprach e von „fornicaria " einen Sinn als häufig gebrauchte r Spottnam e für die ent -
artet e Kirche . Ähnliche s gilt auch für einen andere n Necknamen : Ofenheizeri n 
(topička , 10. Kap.;pecopalka , 11. Kap. ; pecopalička , End e d. 10. Kap.) . Diese allego-
rische Gestal t häl t laut Text „noc h einen großen Teil der Welt unte r ihre r Botmäßig -
keit, un d sie möcht e noc h meh r dazu erwerben " (10., I L , 13. Kap.) . Aus laute r Liebe 
hat sie schon für viele den Her d entzündet , manch e ha t sie persönlic h gefoltert ode r 
nach weltliche r Art erfreu t (4. Kap. ) -  vielleicht eine Anspielun g auf „incendiu m amo -
ris" ? -  Sie wurde jedoch „von weltliche n Jägern verfolgt un d zum Abfall vom Glaube n 
(z viery) veranlaßt " (9. Kap.) . De r Weber möge deshalb „frohsein , daß er jetzt von ihr 
frei ist" (12. u. 16. Kap.) . 

Waldensisch ist auch die These , daß zur Gotterkenntni s Vernunft , Selbsterkenntni s 
un d freier Wille erforderlic h seien (15. u . 16. Kap.) . Dan n werde ma n von allen welt-
lichen Dinge n ferngehalte n (6. Kap.) . Außerde m dürfe ma n niemal s Richte r werden 
(16. Kap.) . -  „I m Alten Testamen t ha t es nu r vier auserwählt e ,gut e Leute ' gegeben, 
die von Engeln verkünde t wurden : Ismael , Isaak , Josias un d Sampson ; im Neue n 
Testamen t gab es nu r zwei: Johannes , den Täufe r Gottes , un d Jesus, die jedoch nich t 
frei von Schicksalsschläge n waren " (10. Kap.) . -  Zweima l erschein t im Text der 
(bogomilisch-katharische ) Hirschreite r als Verteidiger der Schrift (9. u. 14. Kap.) , der 
von Mönchen , Nonne n un d Höflinge n angegriffen wird, „di e ihm jedoch nicht s anha -
ben können" . 

De r „Weber " weilt manchma l bei seinen „Meistern " (6. Kap. ) un d sogar an „Parise r 
Höfen " (ein e Rasurstell e im Text ! -  2. u . 6. Kap.) . Unterweg s ist er Verfolgungen un d 
Gefahre n ausgesetzt , vor allem wegen seiner Zugehörigkei t zu den Orphaniten , den 
„Waisen " (3. u . 11. Kap. : siroba, sirobě folkovat, vše pr o sirobu) . De r (böhmische ) 
Löwe un d die Hund e als Inbegrif f der in Böhme n sehr aktiven dominikanische n In -
quisitore n („domin i canes") werden erwähn t (16. Kap.) . 

Di e Nonkonformiste n schufen sich besonder s auf dem Balkan un d in Rußlan d eine 
eigenartige Literatu r von Legenden , Apokryphe n (z. B. „Gan g der Muttergotte s zwi-
schen den Höllenqualen" , vgl. Dante s „Inferno " mi t Virgil), „Visionen " (z. B. „Pier s 
th e Plowman" , die „Visio Philiberti") , Dialoge n mi t Monologe n als eine Art Unter -
weisung für Laienprediger , Bearbeitunge n des „Physiologus " un d „Postillen" , dere n 
tieferen Sinn nu r die Eingeweihte n (noti ) erkenne n sollten . Infolge dieser Verschlüsse-
lungen blieben manch e seltsame Fragment e der Nachwel t erhalten , die sie oft kaum 
beachtete . Di e nonkonformistische n „Sekten " nutzte n die neue n Freiheite n des 
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Humanismus, um den einzelnen Menschen auf ihre Weise „aus der Kirchen ehrwürdi-
ger Nacht" herauszuführen. 

Wäre die Inquisition, die Gegenreformation oder die geheime Staatspolizei jeweils 
so mächtig und allgegenwärtig gewesen, wie es manche annehmen, so hätten wir von 
vielerlei Untergrundbewegungen und ihren schriftlichen Nachlässen nichts erfahren. 
Zu allen Zeiten gab es jedoch geschickt verhüllte Formen von Mitteilung und Propa-
ganda, die den „Spürhunden ihrer Zeit" verborgen blieben und erst später durch-
schaut wurden. Wer etwa eine „eindeutige" Selbstbezeichnung solcher Werke er-
wartet, der wird in ihnen nichts Interessantes finden. 

Berlin R o l f U l b r i c h 



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

Von Bohumil Černý1 

Brach, Radko: Na okraj československo-polských vztahu před Locarnem [Am 
Rande der tschechoslowakisch-polnischen Beziehungen vor Locarno], In: Studie z 
československých dějin. Sborník. Prag 1980,106-142. 

Auf der Grundlag e tschechoslowakische r Quelle n analysier t der Auto r die Außen -
politi k von Beneš, sein Zusammentreffe n mit Streseman n im Somme r 1925 un d befaßt 
sich vor allem mit dem Angebot eines Schiedsvertrage s vom 20. Septembe r 1925. 
Brach komm t dabei zu andere n Schlußfolgerunge n als die polnische n Historiker , die 
sich mi t diesem Fragenkomple x beschäftigen un d Benešs Vorgehen in der Regel kriti -
scher beurteilen . 

Brach, Radko: Československá zahraničnípolitikav politických proměnách Evropy r. 
1924 [Die tschechoslowakische Außenpolitik im politischen Wandlungsprozeß Europas 
im Jahr 1924]. In: Studie z dějin předmnichovskérepubliky. Sborník. Prag 1983,2-98. 

Di e Außenpoliti k der Tschechoslowake i befand sich im Jah r 1924 im Spannungsfcl d 
zweier Konzeptione n der damalige n europäische n Politik : einer national-machtpoliti -
schen un d einer demokratisch-pazifistischen . Markstein e in der europäische n Ent -
wicklung jenes Jahre s waren : der Sieg Labour s in Englan d im Dezembe r 1923, der 
Linksruc k in Frankreic h im Ma i 1924, die anglo-französische n Verhandlunge n über 
Reparatione n un d über die Okkupatio n des Ruhrgebiets , die interalliiert e Konferen z 
in Londo n un d die de-jure-Anerkennun g der Sowjetunio n durc h Frankreich . 

Brach, Radko: Locarno. Ln: Studie z moderních dějin. Prag 1984, 3-61. 

Im Oktobe r 1925 wurde in Locarn o ein Pak t geschlossen , der eine entscheidend e 
Wend e in der europäische n Nachkriegspoliti k darstellte . Di e Studi e analysier t die 
Rolle Frankreich s beim Zustandekomme n des Vertrages von Locarno , den Antei l 
England s un d Deutschland s un d charakterisier t die führende n politische n Repräsen -
tante n der Signatarländer ; eingehen d behandel t werden auch die mi t dem Vertrag ver-
knüpfte n Zielvorstellunge n von Beneš un d Skrzyňski. De r Auto r bewerte t die 
Locarno-Konferen z insgesamt als eine Friede n un d Demokrati e verbürgend e Alter-
native in der gesamteuropäische n politische n Entwicklung . 

Červinka, František: Útěk do historie. Z kapitol o české kultuře za okupace [Flucht 
in die Geschichte. Zu einem Kapitel über die tschechische Kultur in der Zeit der Okku-
pation]. Ln: Historické studie. Sborník. Prag 1978,143-169. 

De r Verf. untersuch t die positiven un d die negativen Auswirkungen des Historis -
mu s in einem Zeitrau m der tiefen nationale n Krise un d beschäftigt sich mit der Be-

1 Alle hier angezeigten Veröffentlichunge n liegen nur als vervielfältigte Manuskript e vor. 
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deutun g des historische n Roman s als einer historische n Quell e sui generis. De r Verf. 
beton t die Notwendigkeit , zwischen künstlerisc h wertvollen Werken un d qualitati v 
minderwertige n ode r von irrigen ideellen Grundlage n ausgehende n literarische n Pro -
dukte n zu unterscheiden . Er analysier t einige Werke mit historische r Themati k aus 
der Fede r von Vančura , Durych , Schul z un d Kožík . 

Chalupecký, Jindřich: Podivný Hašek [Der merkwürdige Hašek]. In: Studie z 
dějin předmnichovské republiky. Sborník. Prag 1983,157-174. 

De r Verf. deute t den politische n Wande l Hašek s -  vom Anarchiste n un d patrioti -
schen Kämpfe r in den tschechoslowakische n Legione n in Rußlan d zum bolschewisti -
schen Kommissa r in der Rote n Armee un d schließlic h zum apolitische n Mensche n 
nach der Rückkeh r in die ČSR - als Reflex der historische n Situation , der besondere n 
psychische n Veranlagun g Hašek s un d seiner Such e nac h sittlich-moralische n Werten . 
Hašek s Hauptwer k über den guten Soldate n Švejk gehör t in den Zusammenhan g des 
damalige n deutsche n un d mitteleuropäische n Expressionismu s un d besonder s des 
Dadaismus . 

Doležal, Jiří: Nacisté a české školství [Die Nazis und das tschechische Schulwesen]. 
In: Historické studie. Sborník. Prag 1978,170-196. 

Them a dieses Aufsatzes sind die Maßnahme n in der Zei t der Okkupation , die dar -
auf zielten , den Bildungsauftra g des tschechische n Schulwesen s zunicht e zu machen : 
Im einzelne n geht es dabe i um die Schließun g der tschechische n Hochschulen , die 
Reduzierun g der Schule n mi t humanistische r Ausrichtung , um die Einschränkun g des 
Anspruch s auf Bildun g durc h die Umwandlun g der Bürgerschul e in eine Auswahl-
schule , um die Veränderunge n der Lehrbüche r un d die bereit s auf der Volksschule 
durchgeführt e Erhöhun g der Zah l der Deutschstunden . 

Doležal, Jiří: Vztah nacistů k české kultuře [Die Beziehung der Nazis zur tschechi-
schen Kultur]. In: Studie z československých dějin. Sborník. Prag 1979, 3-45. 

De r Verf. vergleicht die Situatio n der tschechische n Kultu r im Protektora t Böhme n 
und Mähre n mi t den kulturelle n Verhältnisse n in den osteuropäische n Länder n 
unte r deutsche r Okkupation . Seine Analyse beton t die Germanisierungsbestrebunge n 
gegenüber der als feindlich betrachtete n tschechische n nationale n Kultu r im Zusam -
menhan g mi t den aktuelle n Aufgaben der Kriegsführun g des Dritte n Reiches . Kultu -
relle Tätigkei t wurde von den Okkupante n insoweit tolerier t un d selbst gefördert , als 
sie zur Umerziehun g ausgenutz t werden konnt e un d die Bedürfnisse der Besatzungs -
mach t nac h Reproduktio n der Arbeitskraft befriedigte . 

Doležal, Jiří: Úvahy o pražském povstání [Betrachtungen zum Prager Auf stand]. 
In: Studie historické. Sborník. Prag 1980,17—67. 

Bei der Analyse der Umstände , unte r dene n der Prage r Aufstand im Ma i 1945 aus-
brach , geht der Auto r von den breitere n Bedingungszusammenhänge n der moderne n 
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tschechische n Geschicht e aus. De r Aufstand stellte eine der Möglichkeite n dar , wie 
die Okkupatio n der böhmische n Lände r beende t werden konnte . Als einzige Lösun g 
bot sich die Machtübernahm e nac h der deutsche n Kapitulatio n an . Praktisc h hatt e sich 
keine Widerstandsgrupp e auf den Aufstand vorbereitet . Diese r entstan d spontan , aus 
Ungedul d un d Ha ß gegenüber den Okkupanten , unte r dem Eindruc k der Nachrich -
ten über das Näherrücke n der amerikanische n Armee . Z u den Problemen , mit dene n 
sich der Auto r besonder s beschäftigt , gehör t die Frag e des Anteils der Wlassow-
Armee an der Befreiun g Prags, warum die Amerikane r nich t nac h Pra g kamen , nac h 
der „unvollständigen " deutsche n Kapitulatio n un d ob sich Pra g aus eigener Kraft be-
freite. 

Doležal, Jiří: O českém písemnictví v době protektorátu [Über das tschechische 
Schrifttum in der Zeit des Protektorats]. In: Historické studie a recenze. Sborník. Prag 
1984, 2-77. 

In der Zei t der nationalsozialistische n Okkupatio n übernah m die tschechisch e Lite -
ratu r die Aufgabe, die Verbindun g der Natio n zu ihre r Vergangenhei t zu sichern , un d 
wurde zur Quell e der Hoffnun g auf eine bessere Zukunft . De r Aufsatz analysier t auch 
die verlegerische Tätigkei t im Protektorat , die großen Mu t un d geschickte n Umgan g 
mi t der Zensu r erforderte . De r Anhan g des Beitrags enthäl t Tabellen über die literari -
sche Produktion , Übersetzunge n un d Auflagenhöh e der Publikationen . 

Doležal, Jiří: Český film za protektorátu [Der tschechische Film im Protektorat]. 
In: Studie z moderních dějin. Prag 1984,107-171. 

Im Zuge der Arisierungsmaßnahme n im Protektora t bemächtigte n sich die Natio -
nalsozialiste n des größte n Teils der Betriebe , die Film e produzierte n un d verliehen . 
Bereit s im Somme r 1939 wurde n alle Unternehme n im Bereich der Filmindustri e auf 
dem Gebie t des Protektorat s Böhme n un d Mähre n angewiesen , ihre nichtarische n 
Beschäftigte n zu entlassen ; auf die Filmindustri e wurde erhebliche r Druc k ausgeübt , 
um sie zur Zusammenarbei t mi t dem reichsdeutsche n Film zu veranlassen . Di e Studi e 
wird ergänz t durc h statistisch e Übersichte n der produzierten , importierte n un d ver-
botene n Filme , der Zah l der Kinos , der Besucherzahle n u. a. 

Háj e k,  Jiří: Sociální demokracie a obrana demokratického zřízenív Československu 
1933-1938 [Die Sozialdemokratie und die Verteidigung der demokratischen Ordnung 
in der Tschechoslowakei 1933—1938]. In: Studie z dějin předmnichovské republiky. 
Sborník. Prag 1983, 99-156. 

Di e tschechoslowakisch e Sozialdemokrati e repräsentiert e bei der Entstehun g der 
Republi k eine klare Mehrhei t der organisierte n Arbeiterbewegung ; sie stand stets -
auch nac h dem Austrit t der äußerste n Linke n un d der Gründun g der KPTsc h - auf 
dem Bode n des neue n Staates . Letztere s gilt gleichermaße n für die deutsch e Sozial-
demokrati e in der ČSR , die nac h dem Sieg des Nationalsozialismu s in Deutschlan d der 
Tschechoslowakische n Republi k treu blieb; sie verlangte jedoch von der Regierun g 
Hilfe für die von der Weltwirtschaftskris e besonder s har t getroffenen Grenzgebiet e 
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un d eine Verbesserun g der politische n Stellun g der Deutschen . Di e Bemühunge n der 
tschechoslowakische n un d der deutsche n Sozialdemokrati e fande n aber bei den Par -
teien der Rechte n keine Unterstützung . Nac h dem Münchne r Diktat , im Dezembe r 
1938, beendet e die tschechoslowakisch e Sozialdemokrati e ihre Tätigkeit , inde m sie 
sich als Parte i selbst auflöste . 

Háj e k,  Miloš: Vznik Italské komunistické strany ve světle historiografie [Die Ent-
stehung der italienischen kommunistischen Partei im Lichte der Historiographie]. In: 
Historické studie. Sborník. Prag 1978,197-246. 

In dieser überblicksartige n Abhandlun g zur Entstehun g der KP I beschäftigt sich 
der Auto r in erster Linie mit der Rolle G . M . Serratis , A. Bordigas un d A. Gramsci s 
im Gründungsproze ß der Partei . Er heb t die unterschiedliche n Auffassungen hervor , 
die diese dre i kommunistische n Funktionär e un d Theoretike r im Hinblic k auf den 
Charakte r der Partei , auf die Revolutio n un d die Problemati k der Diktatu r des Prole -
tariat s vertraten . 

Hájek,  Miloš: Vztahy mezi Italskou komunistickou stranou a Kominternou ve dva-
cátých letech [Die Beziehungen zwischen der italienischen kommunistischen Partei 
und der Komintern in den zwanziger Jahren]. In: Studie.  Historický sborník. Prag 
1978, 71-100. 

In einem die großen Entwicklungslinie n nachzeichnende n Beitra g zur organisierte n 
internationale n kommunistische n Bewegung in der Zwischenkriegsär a behandel t der 
Verf. speziell den 1929 endende n Zeitraum , in dem die KP I gelegentlich einen mi t der 
Politi k der Kominter n übereinstimmenden , gelegentlich von dieser abweichende n 
Standpunk t einnahm . Nac h 1929 schwenkt e die Führungsgrupp e der KP I auf den 
Kur s der Kominter n ein un d unterwar f sich deren politische r Strategie , mit der sie 
ursprünglic h nich t einverstande n gewesen war. 

Hájek,  Miloš: Tři studie z dějin marxismu [Drei Studien aus der Geschichte des Mar-
xismus], In: Sborník historických studií k šedesátinám Miloše Hájka.  Prag 1981, 
10-69. 

Di e erste Studi e behandel t die Problemati k der proletarische n Revolutio n in 
Deutschlan d un d die Politi k der Einheitsfron t (1921) unte r dem leitende n Gesichts -
punk t des Vergleichs mit den Voraussetzunge n der russischen Oktoberrevolution . In 
der zweiten Abhandlun g wird der „link e Kommunismus " der Jahr e 1919-1921 unter -
sucht , sein mangelnde r Realismus , aber auch seine Vorzüge gegenüber der bolschewi-
stischen Strategie . De r dritt e Aufsatz beschäftigt sich mi t der Bolschewisierun g der 
kommunistische n Parteie n in den Jahre n 1924-1929 un d der innere n Entwicklun g der 
Komintern . 
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Hájek,  Miloš: Vnitřní režim Komunistické internacionály v letech 1919-1929 [Das 
innere Regime der Kommunistischen Internationale in den Jahren 1919-1929].  In: 
Z dějin. Sborník studií. Prag 1981, 86-199. 

Di e Studi e untersuch t den allmähliche n Verfall der innere n Demokrati e in der 
Kommunistische n International e un d verdeutlich t diesen Vorgang an folgenden Er -
scheinungen : die Unterdrückun g freier Diskussio n un d Kritik , Unzulässigkei t von 
Fraktionsbildungen , Beschränkun g der Wählbarkeit , die Problemati k von Rechte n 
un d Pflichten , das Anwachsen des Apparats , die Rechtskompeten z des Führungs -
zentrums , die Beziehunge n der Kommunistische n International e zu den nationale n 
Sektione n un d die russische Hegemonie . 

Hájek,  Miloš: Komunistické strany ve 20. letech: Německo a Československo [Die 
kommunistischen Parteien in den zwanziger Jahren: Deutschland und die Tschecho-
slowakei]. In: České a světové dějiny. Sborník. Prag 1984,1-34. 

De r Beitra g behandel t die Auseinandersetzunge n zwischen den rechte n un d linken 
Tendenze n auf dem Bode n der III . International e in den zwanziger Jahre n un d geht 
der Frag e nach , welche der beiden Strömunge n in der Mitgliedschaf t der deutsche n 
un d der tschechoslowakische n kommunistische n Parte i überwog. Da s unterschied -
liche Gewich t der beiden politische n Orientierunge n ergab sich aus der unterschied -
lichen Situatio n der Arbeiterklasse in den beiden Länder n un d andere n theoretische n 
Ansätzen der Parteiführungen . Veränderunge n un d Kehrtwendunge n der Politi k der 
kommunistische n Parteie n setzte jedoch vor allem die Kominter n durc h sowie Stalin 
persönlich . 

Hájek,  Miloš: Fašismus v analýzách Socialistické dělnické internacionály [Der 
Faschismus in den Analysen der Sozialistischen Arbeiterinternationale]. In: Historický 
sborník. Prag 1985,1-58. 

Anhan d von Zeitschriftenartikel n un d den auf den Kongresse n der SAI gehaltene n 
Vorträgen versuch t der Auto r eine Begriffsbestimmun g des Faschismu s aus der Sich t 
der SAI, die den Zeitrau m zwischen Mussolini s Marsc h auf Ro m un d der national -
sozialistische n Machtergreifun g abdeckt . Zu den Theme n dieser Analysen gehörte n 
die soziale Basis des Faschismus , seine soziale Funktion , die tieferen Ursache n seiner 
Entstehung , die Verknüpfun g der Entwicklun g des Faschismu s mi t der politische n 
un d wirtschaftliche n Krise, das Verhältni s des Faschismu s zu den konservative n poli-
tische n Kräfte n un d zum Kommunismus , die Unterschied e zwischen dem Faschismu s 
un d reaktionäre n Diktature n der Zei t sowie schließlic h Strategi e un d Takti k des anti -
faschistische n Kampfes . 

Hübl,  Milan: Engels a IL  internacionäla [Engels und die IL  Internationale]. In: 
Sborník historických studiík šedesátinám Miloše Hájka.  Prag 1981, 79-98. 

De r Verf. untersuch t die Beziehunge n Engels ' zu Bebel, Liebknecht , Adler, 
Kautsk y un d Bernstei n sowie seine Rolle in der Politi k der Zweite n Internationale . 
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Zugleic h wird versucht , die spezifischen Verfälschunge n zu korrigieren , die den An-
sichte n der stalinistische n Geschichtswissenschaf t zum Beitra g Friedric h Engels ' zur 
internationale n sozialistische n Bewegung zugrund e liegen. 

Jablonický, Jozef: Povstaňte v Trnavě [Der Aufstand in TyrnauJ.  In: Historické 
a sociologické studie. Prag 1982, 44-80. 

De r Aufsatz befaßt sich mi t der Teilnahm e der Tyrnaue r Garniso n der slowa-
kischen Armee am Nationalaufstan d von 1944. Da ß die Garniso n - als einzige in 
der Westslowakei -  diesen Schrit t vollzog, hin g mit den Initiative n ihre r „tschecho -
slowakisch" orientierte n Offiziere zusammen ; Unterstützun g fande n die Ein -
heite n der Armee bei der örtliche n Gendarmeri e un d den Vertreter n des bürgerliche n 
Widerstandes , jedoch keineswegs bei den Organe n der kommunistische n Partei . 
D a sich die Garnisone n in der Umgebun g von Tyrna u dem Aufstand nich t an-
schließe n wollten , verließ die Tyrnaue r Garniso n die Stad t un d zog in das Aufstands-
gebiet. 

Jablonický, Jozef: Nitra a Slovenské národně povstanie [Neutra und der Slowaki-
sche Nationalauf stand]'. In: Z českých a slovenských dějin. Sborník. Prag 1982, 
90-146. 

In dieser ersten Spezialstudi e zu dem Them a überprüf t der Verf. die bisherigen 
widersprüchliche n un d tendenziöse n Interpretatione n un d Auffassungen darüber , 
warum sich die Garniso n der slowakischen Armee in Neutr a nich t dem Slowakische n 
Nationalaufstan d angeschlosse n hat . Eingehen d beschäftigt er sich auch mit der Frage , 
warum die politische n Gefangene n nich t aus dem Gefängni s des Kreisgericht s Neutr a 
befreit wurden . Di e für den 28. August 1944 vorbereitet e Fluch t wurde auf schriftlich e 
Anweisung G . Husák s an V. Široký - dieser befand sich unte r den Gefangene n -
verschoben . De r weitere Gan g der Ereignisse verhindert e dan n die Fluch t der Gefan -
genen . 

Jablonický, Jozef: Ultimatum v Šrobárovom procese [Das Ultimatum im Šrobár-
ProzeßJ. In: České a světové dějiny. Sborník. Prag 1984, 35—44. 

Im Dezembe r 1944 wurde Vávro Šrobá r als Vorsitzende r des Slowakische n Natio -
nalrat s wegen seiner Teilnahm e am Slowakische n Nationalaufstan d in Abwesenhei t 
zu lebenslänglichem , die Mitangeklagte n zu 20-3 0 Jahre n Gefängni s verurteilt ; auf 
Befehl der Nationalsozialiste n wurde n alle Urteil e in die Todesstraf e umgewandelt . 
Nebe n der Analyse der Gerichtsakte n enthäl t der Aufsatz Betrachtunge n zu einigen 
Legenden , die sich an den Aufstand knüpfen , so u. a. die Behauptung , daß die 
Organisatore n un d Führe r des Aufstande s nu r aus den Reihe n der Kommuniste n 
kamen . 
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Jablonický, Jozef: Rezistencia aperzekúcia v Bratislavě pred frontom [Widerstand 
und Verfolgung in Preßburg vor der Front]. In: Historický sborník. Prag 1985, 
54-118. 

In der Agoniephas e des l'udakistische n Regime s in den Wintermonate n 1944/4 5 
wurde Preßbur g zum Zentru m der militärischen , polizeiliche n un d politische n Offen-
sive gegen den Slowakische n Nationalaufstand . Di e Bedingunge n für den Widerstan d 
in Preßbur g waren ungünstig , da die Nationalsozialiste n mi t Hilfe der Hlinka-Garde n 
die Situatio n beherrschten ; so wurde n die politische n Häftling e -  bis auf D'uri s un d 
Široký, dene n die Fluch t gelang -  den Okkupante n übergebe n un d in die Konzentra -
tionslage r verbracht . Bis zum Zusammenbruc h des Regime s wurden die Preßburge r 
Jude n in die Vernichtungslage r deportiert . 

Jánský, Josef: Rekatolizace v Čechách -  její historický smysl a význam [Die Reka-
tholisierung in Böhmen -  ihr historischer Sinn und ihre Bedeutung]. In: Studie z 
československých dějin. Sborník. Prag 1980, 4-89. 

Di e Gegenreformatio n hatt e für Böhme n außerordentlich e Bedeutung . Sie bildete 
die ideelle Grundlag e eine r zweihundertjährige n Geschichte , beeinflußt e in radikale r 
Weise den Charakter , die Kultur , das Denke n un d Empfinde n der neu entstehende n 
tschechische n Nation . De r antireformatorisch e Proze ß mu ß in direkte r Beziehun g 
zur gesamten ökonomischen , politisch-soziale n un d kulturelle n Entwicklun g verfolgt 
werden . Di e gesamte Rekatholisierun g wies drei Phase n auf: 1. die Anfänge un d die 
erste Welle der Rekatholisierun g 1562-1600 , 2. den Sieg des katholische n Glauben s 
1620-1631 , 3. die allgemein e Konversion , die Missionsarbei t un d den Ausklang der 
Gegenreformatio n 1650-1740 . 

K.,J.: První republika: pojem a společenský život [Die Erste Republik: Der Begriff und 
das gesellschaftliche Leben]. In: Sborník k 65. výročí vzniku Československé repub-
liky. Prag 1983, 2-19. 

Di e Erst e Tschechoslowakisch e Republi k war ein bedeutende r Versuch zur Etablie -
run g eines demokratische n Staate s mi t einem entwickelte n Rechtssystem , eine r autar -
ken Ökonomi e un d eigenen Kultur . Pra g stand in den zwanziger un d dreißiger Jahre n 
auf hohe m kulturelle n un d gesellschaftliche n Niveau . Auch die Städt e un d Kleinstädt e 
blieben hinte r dieser Entwicklun g -  soweit ihre Möglichkeite n dies gestattete n -  nich t 
zurück . Diese n Tatsache n stellt der Auto r die Unfruchtbarkei t un d Leere des gegen-
wärtigen kulturelle n un d gesellschaftliche n Leben s gegenüber . 

Kaufmannová,  Heda: Léta 1938-1945.  Válečné vzpomínky 1 [Die Jahre 
1938-1945.  Kriegserinnerungen I], In: Sborník historický. Studie -prameny -  diskuse 
- kritika.  Prag 1987, 68-136. 

Di e von V. Kura l edierte n Erinnerunge n von H . Kaufman n beschreibe n das Schick -
sal der jüdische n Famili e Kaufmann , der sich nac h dem Münchene r Abkomme n zwar 
die Möglichkei t der Emigratio n bot , die jedoch aufgrun d ihre r tschechisch-nationale n 
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Bindunge n in Pra g blieb un d sich der Widerstandsbewegun g anschloß . Di e Autori n 
selbst -  in der Illegalitä t untergetaucht , um den Deportatione n der Jude n in die Kon -
zentrationslage r zu entgehe n - stellte sich trot z ihres körperliche n Gebrechen s wäh-
ren d der gesamten Daue r der Okkupatio n dem Widerstan d zur Verfügung, half dabei , 
Verbindunge n zwischen einzelne n Mitglieder n des Widerstande s aufrechtzuerhalte n 
un d besorgte vor allem Wohnunge n un d Verpflegung. 

Ka utmann,  František: Josef Holeček a česká šlechta [Josef Holeček und der böhmi-
sche Adel]. In: Historický sborník. Prag 1987, 69-77. 

J. Holeče k war ein Konservativer , lehnt e aber Feudalismu s un d Adel, die sich auf 
die Bauernschaf t stützten , ab. In seinem 1918 erschienene n Buch „Česk á šlechta " [De r 
böhmisch e Adel] greift Holeče k vor allem die negativen Erscheinunge n in der 
Geschicht e des böhmische n Adels auf un d läßt dessen historisch e Eigenar t -  etwa im 
Vergleich zum polnische n ode r ungarische n Adel — auße r acht . Auch Holeče k leugne t 
jedoch den Beitra g des Adels zur nationale n Wiedergebur t im 19. Jahrhunder t nich t 
un d erkenn t die Verdienst e des Adels um die Entwicklun g von Land - un d Forstwirt -
schaft an . 

Kinský,  Karel: K charakteristice ruské politiky v Bulharsku 1876-1887 [Zur Cha-
rakteristik der russischen Politik in Bulgarien 1876-1887].  In: Sborník historických 
studií. Prag 1979, 4-137. 

Da s Bestrebe n der russischen Politik , die Grenze n des Einflusses des Zarenreiche s 
an den Bosporu s un d die Dardanelle n zu verschieben , un d zwar auch um den Prei s 
gewaltiger Opfer an Mensche n un d Material , führt e zur Gründun g des Fürstentum s 
Bulgarien . Di e zaristisch e asiatisch-byzantinisch e Politi k ha t die nationale n Bestre-
bunge n der Bulgaren rücksichtslo s liquidiert . Di e Bulgaren , die die Befreier vom tür -
kischen Joc h zunächs t mi t großer Sympathi e empfange n hatten , reagierte n auf den 
sich allmählic h steigernde n brutale n russischen Druc k mit hartnäckige m Widerstand . 
Von den Verhältnisse n in Bulgarien alarmiert , erlaubt e es Europ a nicht , daß der Zaris -
mu s in Bulgarien eine bewaffnete Interventio n durchführte . Zu m Schlu ß seiner 
Untersuchun g analysier t der Verf. den Wande l der russischen un d sowjetischen 
Historiographi e bei der Bewertun g un d Einschätzun g dieser Problematik . 

Klofáč, Jaroslav: Sociální struktura ČSSR v pohledu československé sociologie 70. let 
[Die Sozialstruktur der ČSSR in der Sicht der tschechoslowakischen Soziologie der 
siebziger Jahre]. In: Historické a sociologické studie. Sborník. Prag 1982, 80-113. 

Da s Interess e des Autor s gilt den konzeptionelle n Grundlage n der Soziologie in der 
Tschechoslowake i der siebziger Jahre , die kritisch hinterfrag t un d auf ihre n heuristi -
schen Wert geprüft werden . De m Verf. zufolge beruh t das niedrige Nivea u der tsche -
choslowakische n Soziologie in diesem Zeitrau m zu einem guten Teil auf der politi -
schen Konformitä t der führende n Wissenschaftle r in diesem Bereich , ihre r mangeln -
den kritische n Distan z zum Untersuchungsgegenstan d un d einem fehlende n genuin 
wissenschaftliche n Interesse . 
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Klofáč, Jaroslav: Sociální struktura Československa ajejízměny v letech 1945-1980 
[Die Sozialstruktur der Tschechoslowakei und ihre Veränderungen in den Jahren 
1945-1980]. In: Statě historické, sociologické, kritiky a glosy. Sborník. Prag 1982, 
144-227. 

Di e Studi e verfolgt die Entwicklun g der Klassen- un d Sozialstruktu r im histori -
schen Wande l der Tschechoslowake i zwischen 1945 un d 1980. Di e Klärun g grund -
legende r sozialgeschichtliche r un d soziologische r Begriffe (Sozialstruktur , soziale 
Stratifikation , Klassenstruktur , soziale Dichotomi e etc. ) begleitet der Verf. mit Über -
legungen dazu , daß die offizielle Vorstellun g von eine r einheitliche n Gesellschaf t ein 
Hinderni s für die soziologische Analyse der Sozialstruktu r war un d ist. Di e wichtig-
sten sozialen Gruppe n werden sorgfältig klassifiziert: die Arbeiterklasse , die Genos -
senschaftsbauern , die Intelligenz , dan n auch die verschwundene n ode r im Verschwin-
den begriffenen Schichte n des Privatbesitze s un d der Kleinproduzenten , des Groß -
un d Kleinbürgertums . 

Křen, Jan: Palackého představy střední Evropy 1848-1849 [Palackýs Vorstellungen 
über Mitteleuropa 1848-1849]. In: Sborník historických studií. Prag 1979,138-173. 

De r Verf. untersuch t die Entwicklun g der Auffassungen Františe k Palacký s über 
die Organisatio n des mitteleuropäische n Raume s unte r besondere r Berücksichtigun g 
der deutsche n Problemati k un d der Beziehunge n zu Rußland . De n Hintergrun d bil-
det die spezifische Lösun g der staatsrechtliche n un d nationale n Frag e in der Habsbur -
germonarchi e zwischen der Revolutio n von 1848/4 9 un d den siebziger Jahre n des 
19. Jahrhunderts . 

Křen, Jan: Češi a Němci na přelomu století. Pokus o historickou bilanci [Tschechen 
und Deutsche um die Jahrhundertwende. Versuch einer historischen Bilanz]. In: Z dě-
jin. Sborník studií. Prag 1981, 2—85. 

De r Aufsatz gibt eine umfassend e Analyse des tschechisch-deutsche n Verhältnisse s 
in den böhmische n Länder n un d in der Habsburgermonarchi e an der Wend e vom 
19. zum 20. Jahrhundert . Im Mittelpunk t steh t die inner e Differenzierun g der natio -
nalen Bewegung auf beiden Seiten , besonder s die Entwicklun g der radikale n nationa -
listischen Richtunge n un d Strömungen . Di e Chance n rationale r Verständigun g zwi-
schen den beiden Nationalitäte n werden vor dem Hintergrun d eine r rasche n Auswei-
tun g des radikale n Lagers auf beiden Seiten abgewogen un d ausführlic h diskutiert . 

Křen, Jan/M ejdrová, Hana: Současná československá literatura o Mnichovu 
[Die zeitgenössische tschechoslowakische Literatur über München]. Ln: Historické a 
sociologické studie. Sborník. Prag 1982,114-144. 

In der For m einer Sammelrezensio n analysier t der Aufsatz die in den siebziger Jah -
ren in der Tschechoslowake i entstandene n historische n Arbeiten über Münche n 193 8. 
Vorangestell t wird ein knappe r Aufriß des Forschungsstande s gegen End e der sech-
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ziger Jahre , wobei auf die damal s stattgefunden e Liberalisierun g der Geschichtswis -
senschaf t hingewiesen wird, die eine freie Themenwah l un d die Offenhei t der wissen-
schaftliche n Diskussio n ermöglichte . De r Berich t konzentrier t sich auf die Analyse 
der Arbeiten von J. César un d V. Král . Králs positiver Beitra g zur Forschun g über 
Münche n liegt darin , daß er erstmal s jetzt zugänglich geworden e britisch e Quellen -
fonds benutzt ; dieser Fortschrit t wird jedoch durc h eine dogmatisch e Interpretatio n 
wieder entwertet . 

Křen, Jan: Alternativy nacionalismu. Česká „pozitivní" politika a její obdoby ve 
střední a východní Evropě [Alternativen zum Nationalismus. Die tschechische „posi-
tive" Politik und ihre mittel- und osteuropäischen Parallelen]. In: Historický sborník. 
Prag 1985,1-53. 

Di e sogenannt e tschechisch e „positiv e Politik " seit den neunzige r Jahre n des 
19. Jahrhunderts , d. h . die aktive tschechisch e Politi k gegenüber Österreich , die mit 
dem Wirken von Masary k un d Kaizl eng verknüpf t ist, zielte auf eine demokratisch -
autonomistische , keineswegs auf eine staatsrechtlich e Lösun g der tschechisch-natio -
nalen Frage . Ein e weitere Etapp e in dieser Entwicklun g repräsentiere n Kramá ř un d 
Šmera l mit der Forderun g nac h dem allgemeine n Wahlrecht . De r Auto r vergleicht die 
tschechische n mi t den gleichzeitigen polnische n un d südslawischen Bestrebunge n un d 
dem sogenannte n Aktivismus der Sudetendeutsche n gegenüber der ČSR . 

Kulhánek,  Jaromír: Kpřípadu J. Stříbrného a R. Gajdy v r. 1926 [Zum Fall 
J. Stříbrný und R. Gajda im Jahre 1926J. In: Sborník k 65. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. Prag 1983, 20—54. 

Im Jah r 1926 spitzt e sich in der Tschechoslowakische n national-sozialistische n Par -
tei der Strei t zwischen J. Stříbrn ý als dem Vertrete r einer konservative n Richtun g un d 
V. Klofáč als Repräsentan t der Burg-Orientierun g der Parte i imme r meh r zu. Stříbrn ý 
war ein Gegne r der Regierungspoliti k un d insbesonder e der Einbeziehun g der deut -
schen Parteie n in die Regierung . De r Konflik t endet e mi t dem Parteiausschlu ß Stříbr -
nýs. R. Gajda , an der Spitze des tschechoslowakische n Generalstabes , tendiert e seit 
1926 stark zum Faschismus , was der gegen die Burg gerichtete n Politi k der National -
demokrati e unte r Kramá ř entgegenkam . De s Versuchs verdächtigt , eine Militär -
diktatu r einführe n zu wollen, wurde Gajd a der Ran g eines General s aberkannt ; an-
schließen d wurde er aus dem Militärdiens t entlassen . Beide Fälle gehöre n zum politi -
schen Gärungsproze ß zwischen der liberal-demokratische n Strömun g un d der 
konservativ-nationalistische n Richtun g in der Erste n Republik . 

Kural, Václav: Bilance 10 let. Lidský  potenciál sudetských Němců a vznik Českoslo-
venska [Eine Bilanz von zehn Jahren. Das menschliche Potential der Sudetendeut-
schen und die Entstehung der Tschechoslowakei]. In: Sborník historických studií k 
šedesátinám Miloše Hájka.  Prag 1981, 99-118. 

De r Verf. versuch t durc h die Auswertun g umfangreiche r statistische r Materialie n 
zur Zah l der Deutsche n in den böhmische n Länder n vor dem Erste n Weltkrieg un d im 
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Jah r 1918 die Gründ e für den Bevölkerungsrückgan g der Sudetendeutsche n in den 
Jahre n 1910-1921 zu klären . De m Verf. zufolge lagen diese in eine r Überinterpreta -
tion der Ergebnisse der Volkszählungen , im Geburtenrückgang , der durc h den Krieg 
verursach t wurde , in den Menschenverluste n an der Front , Auswanderun g un d im 
Übergan g eines Teils der Jude n zur tschechische n Nationalität . 

Loewenstein, Bedřich: Tři studie o občanské společnosti [Drei Studien über die 
bürgerliche Gesellschaft]. In: Historické studie. Sborník. Prag 1978,1-87. 

Di e erste der dre i Untersuchunge n (1-24) , dere n Them a der „Bonapartismu s als 
historische r Orientierungsbegriff " darstellt , beschreib t die gesellschaftlich-politi -
schen Bedingungen , unte r dene n das bonapartistisch e „Modell " in Frankreic h etab -
liert werden konnt e un d geht der Frag e nach , welchen Erklärungswer t der Begriff für 
auf den ersten Blick vergleichbar e gesellschaftliche Konstellatione n außerhal b Frank -
reich s besitzt . Them a der zweiten Abhandlun g (25-46 ) über „Handel , Friede n un d 
die Dialekti k der Aufklärung" ist vor allem - im Kontex t der sich formierende n bür -
gerlichen Gesellschaf t des späten 18. Jahrhundert s -  die Dialekti k von Zivilisation 
(„Geis t des Handels" ) un d Aufklärun g unte r dem Aspekt der Grenze n un d Möglich -
keiten des friedliche n Nebeneinander s ökonomisc h konkurrierende r Nationen . Di e 
dritt e Studi e (46 ff.) ist als Beitra g zur Präzisierun g des Zivilisationsbegriffs gedacht ; 
sie begreift Zivilisation historisch-genetisc h als Proze ß der Triebsublimierun g un d 
entwickel t ihre These n am Übergan g von der ständische n zur bürgerliche n Gesell -
schaft . 

Loewenstein, Bedřich: Pugačov a Leviatan.  Civilisace mezi zvůlí jednotlivce a 
státu [Pugatschow und Leviathan.  Die Zivilisation zwischen der Willkür  des Einzel-
nen und des Staates]. In: Studie.  Historický sborník. Prag 1978,1-37. 

Di e Zivilisation -  so die These des Autor s -  ha t u. a. die Aufgabe, die menschliche n 
Trieb e zu kanalisiere n un d zu regulieren . Dabe i fällt dem Staat un d seinem Unter -
drückungsappara t eine wichtige Rolle zu. De r Auto r stellt un s die philosophische n 
Schule n vor, die die Aufgabe des Staate s analysieren , seine Herrschaftsfunktio n un d 
seine Rolle bei der schrittweise n Schaffun g eines Freiheitsraume s als eines neue n 
zivilisatorische n Modells . 

Loewenstein, Bedřich: Hnutí měšťanstva a národní orientace v polovině 19. sto-
letí [Bürgerliche Bewegung und nationale Orientierung um die Mitte des ^.Jahrhun-
derts]. In: Historický sborník. Prag 1987, 4—26. 

Di e wünschenswert e Harmoni e zwischen der Einhei t des Habsburgerreiche s un d 
der Vielfalt seiner historisch-politische n Bestandteil e ließ sich auch deshalb nich t her -
stellen , weil der deutsch e Nationalismu s eher großdeutsch e als deutschösterreichisch e 
Züge tru g un d deshalb die „Sprachenvölker " noc h meh r dem österreichische n Staats -
gedanke n entfremdete ; dieser wurde nich t zuletz t durc h den Absolutismu s der Regie-
run g geschwächt . De r Auto r untersuch t zugleich den Zusammenhan g zwischen 
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industrielle r Revolutio n bzw. dem sozialen Aufstieg der tschechische n Gesellschaf t 
einerseits , un d dem organisierte n Nationalismu s andererseits . 

Mej drová, Hana: Československo 1926 — solidarita s anglickými horníky [Die 
Tschechoslowakei 1926-Solidarität  mit den englischen Bergleuten]. Ln: Studie z česko-
slovenských dějin. Sborník. Prag 1979, 64-113. 

De r Beitra g behandel t die Ergebnisse der Sammlungen , die 1926 unte r den Berg-
leute n in der Tschechoslowake i zugunste n der streikende n Bergarbeite r in Englan d 
durchgeführ t wurden , sowie die Versuche , die Ausfuhr von Kohl e nac h Englan d zu 
verhindern . Umfangreich e statistisch e Angaben un d Kommentar e belegen die Stärke 
der Solidaritä t mi t den englischen Bergarbeitern ; diese wurde durc h verschieden e Fak -
tore n beeinflußt , vor allem durc h die eigene Lage der tschechoslowakische n Berg-
arbeite r un d ihre Furch t vor Arbeitslosigkeit, durc h die Nationalitätenproblematik , 
die antagonistische n Gegensätz e zwischen der sozialistische n un d der kommunisti -
schen International e u. a. m. 

M ej drová, Hana: Kominterna a vznik KSČ [Die Komintern und die Entstehung 
der KPTsch]. In: Z českých a slovenských dějin. Sborník. Prag 1982,1-89. 

Di e Entstehun g der KPTsch , der zahlenmäßi g stärksten Sektio n der Komintern , ist 
vor allem auf die Initiative n Bohumí r Šmeral s zurückzuführen . Šmera l berücksich -
tigte die Unterschied e zwischen der russischen un d den andere n sozialistische n Bewe-
gungen un d entschie d sich für eine dieser Differen z Rechnun g tragend e Takti k beim 
Vorgehen der tschechoslowakische n sozialdemokratische n Linken . Diese s Vorgehen 
stan d im Widerspruc h zur grundlegende n Orientierun g un d zu den Prinzipie n der 
Komintern . Hätt e der III . Kongre ß der Kominter n nich t seine von Leni n inspiriert e 
Wendun g vollzogen, wäre die Entstehun g eine r mitgliederstarke n KPTsc h nich t 
wahrscheinlic h gewesen. 

M ej drová, Hana: Komunistická internacionála a KSČ v letech 1921—1923 [Die 
Kommunistische Internationale und die KPTsch in den Jahren 1921-1923]. In: Sbor-
ník historický. Studie —prameny — diskuse — kritika.  Prag 1987,3-66. 

Di e Zei t der kommunistische n Takti k der Einheitsfron t der Arbeiter un d Bauern -
regierun g stieß in der Tschechoslowake i auf außerordentlic h günstige politisch e Ent -
wicklungsbedingungen ; es waren schließlic h sogar die Voraussetzunge n dafür gege-
ben , daß die Kommunistisch e Parte i der Tschechoslowake i zu einem bedeutende n 
Fakto r der gesamten nationale n Gesellschaf t wurde . Wie in der Komintern , so zeigten 
sich auch in der KPTsc h zugleich die Grenze n dieser Perspektive , welche die führen -
den Persönlichkeite n der kommunistische n Bewegung in der Tschechoslowake i -
B. Šmera l un d K. Kreibic h -  in ihre m politische n Handel n einschränkten . 



Kurzanzeigen 493 

Mezník,  Jaroslav: Finance moravského markraběteJošta 1375-1411 [DieFinanzen 
des mährischen Markgrafen Jobst 1375-1411]. In: Studie historické. Sborník. Prag 
1980, 68-97. 

Diese r materialreich e Beitrag, der auch in dem von Vilém Preča n herausgegebene n 
Sammelban d „Act a creationis " erschiene n ist, widerlegt die bisher von der histori -
schen Literatu r vertreten e Auffassung, daß Markgra f Jobst , ein Neffe Karls IV., im 
Hinblic k auf seine Wirtschaftspoliti k eine bedeutend e Persönlichkei t gewesen sei. 
Jobst ha t vielmeh r die großen Besitztümer , die er von seinem Vater geerbt hatte , seiner 
ehrgeizigen politische n Tätigkei t geopfert . 

Mezník,  Jaroslav: Dějiny národa českého na Moravě. Nárys vývoje národního 
vědomí na Moravě do poloviny 19. století [Die Geschichte der tschechischen Nation in 
Mähren. Ein Aufriß der Entwicklung des nationalen Bewußtseins in Mähren bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts]. In: Historické studie a recenze. Sborník. Prag 1984, 
78-121. 

Währen d sich Tscheche n un d Mähre r in der vorhussitische n un d hussitische n Zei t 
nahestanden , setzte in den folgenden Jahrhunderte n trot z bleibende r Gemeinsamkei -
ten ein Proze ß der Entfremdun g ein, der seine Ursache n in den Konflikte n zwischen 
den böhmische n un d mährische n Stände n hatte , im Einflu ß des landfremde n Adels 
nac h dem Weißen Berg, der Ausrichtun g Mähren s auf Wien un d dem deutsche n 
Schulwesen . Integrieren d wirkten andererseit s weiterhi n gemeinsam e Schriftsprach e 
un d Literatur , die Verehrun g der böhmische n Heilige n un d die Ausstrahlun g der 
tschechische n Wiedergeburt , ehe dan n gegen End e des 19. Jahrhundert s das „Tsche -
chentum " der Mähre r zur Selbstverständlichkei t wurde . 

Mezník,  Jaroslav: Česká a moravská šlechta ve 14. a 15. století [Der böhmische und 
der mährische Adel im 14. und 15. Jahrhundert]. In: Historický sborník. Prag 1985, 
106-151. 

De r Verf. versucht , den Begriff „Adel " anhan d der konkrete n Situatio n des böhmi -
schen un d mährische n Adels im 14. un d 15. Jahrhunder t zu präzisiere n un d zu diffe-
renzieren . Besonder e Beachtun g finden dabei Schwankunge n der adeligen Besitzver-
hältnisse , die politisch e Stellun g des Adels, seine Rolle in der hussitische n Revolutio n 
wie in der Folgezeit , seine Lebensführung , Mentalitä t un d Kultur . De r Adel kan n 
nich t nu r unte r dem Aspekt der Ausbeutun g von Untertane n beurteil t werden , viel-
meh r mu ß seine gesamte historisch e Roll e in Betrach t gezogen werden , die auch ihre 
positiven Seiten hatte . 

Mlynářík , Ján: Slovenská sociálno demokratická strana v čase vzniku ČSR [Die slo-
wakische sozialdemokratische Partei in der Zeit der Entstehung der ČSRJ. In: Histo-
rické studie. Sborník. Prag 1978, 78-142. 

De r Auto r beschäftigt sich mit der Tätigkei t der slowakischen Sozialdemokrati e 
von Oktobe r bis Dezembe r 1918. Di e slowakische Parte i hatt e in diesem Zeitrau m 
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schwierige Aufgaben zu lösen : die Beziehun g zur tschechische n un d slowakischen na-
tionale n Bewegung, das Verhältni s zur madjarische n Sozialdemokratie , der sie bis zur 
Entstehun g der ČSR angehörte , schließlic h auch die Beziehun g zur deutsche n Sozial-
demokratie , die den Anschlu ß Preßburg s an Österreic h propagierte . Auf dem 
12. Kongre ß der Tschechoslowakische n sozialdemokratische n Arbeiterparte i im De -
zembe r 1918 vereinigten sich die slowakischen mi t den tschechische n Delegierte n zu 
einer gesamtstaatliche n Partei . 

Mlynářík,  Ján: Milan Rastislav Štefánik  a československá státnost [Milan Rastislav 
Štefánik  und die tschechoslowakische Staatlichkeit]. In: Studie z československých 
dějin. Sborník. Prag 1979, 46—63. 

Di e Studi e beschäftigt sich mit der Rolle Štefánik s bei der Entstehun g der ČSR im 
Jahr e 1918, wobei sowohl die Einflußnahm e Štefánik s auf die diplomatisch-außen -
politisch e Situatio n als auch die innenpolitisch e Entwicklun g herausgearbeite t wer-
den . De r Verf. zeigt ferner die „deformierte " Einschätzun g der Persönlichkei t un d des 
Wirken s Štefánik s in der marxistische n Historiographi e der fünfziger Jahre . 

Opat, Jaroslav: Zdeněk  Kalista -  Úvaha k 80. narozeninám českého historika [Zde-
něk Kalista -  Eine Betrachtung zum 80. Geburtstag des tschechischen Historikers]. In: 
Studie historické. Sborník. Prag 1980, 2—16. 

Unte r Zugrundelegun g eine r Auswahlbibliographi e der Arbeiten Kalistas verfolgt 
der Verf. den wechselvollen , durc h dramatisch e Ereignisse gekennzeichnete n Lebens -
weg eines der führende n tschechische n Historikers . E r stellt die Frag e nac h den Quel -
len, aus dene n Kalistas Schaffenskraf t un d seine schöpferisch e Energi e entsprangen , 
un d untersuch t das methodologisch e Credo , das Kalista in seiner 1947 in Pra g erschie -
nene n Arbeit „Cest y historikovy " [Di e Wege eines Historikers ] niedergeleg t hat . 

Opat, Jaroslav: Schauerovy „Naše dvě otázky " a Masaryk [Schauers „ Unsere zwei 
Fragen " und Masaryk]. In: České a světové dějiny. Sborník. Prag 1984, 45-79. 

In der ersten Numme r der Zeitschrif t „Čas " im Dezembe r 1886 veröffentlicht e 
H . G . Schaue r einen Artikel unte r dem Tite l „Unser e zwei Fragen" , in dem er u . a. 
provokati v die Frag e stellte, ob die Tscheche n nich t ein „Ableger" Deutschland s seien 
un d ob die Bewahrun g der nationale n Existen z der Müh e wert sei. Schaue r glaubte die 
national e Existen z der Tscheche n nu r dan n gesichert , wenn dere n Bestrebunge n zu-
gleich mi t der Schaffun g eine r idealen Weltordnun g einhergingen . Di e jung- un d alt-
tschechisch e Presse griff Masary k als angebliche n Auto r ode r geistigen Vater des Arti-
kels an . 

Otáhal, Milan: Čeští lib erálové v roce 1848 [Die tschechischen Liberalen im Jahr 
1848]. In: Studie z moderních dějin. Prag 1984, 3-61. 

Im europäische n gesellschaftspolitische n Spektru m erlangt e um die Mitt e des 
19. Jahrhundert s eine radikal e un d liberale Bewegung das Übergewich t über konser -
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vative Strömungen . Obwoh l auch die tschechisch e national e Bewegung einige Forde -
runge n des Liberalismu s übernahm , konzentriert e sich ihr Program m nich t auf die 
Beziehun g zwischen Individuu m un d Staa t un d die darin eingeschlossene n beiderseiti -
gen Recht e un d Pflichten , sonder n auf die Problemati k der Nation , die durc h den 
Austroslawismu s gelöst werden sollte. Mi t ihre r Politi k gegenüber der Frankfurte r 
Paulskirch e truge n die tschechische n Liberale n dazu bei, daß ihre Zielvorstellun g -
eine Föderatio n gleichberechtigte r Natione n mit einer Selbstverwaltun g nac h dem 
Muste r der Schweiz -  nich t verwirklicht werden konnte . 

Otáhal, Milan: Počátky české politiky (do r. 1848) [Die Anfänge der tschechischen 
Politik (bis 1848)]. In: Sborník historických studií. Prag 1979,174-219. 

De r Auto r mach t auf die spezifischen Wirkungsfaktore n aufmerksam , die die Ent -
wicklung der gesellschaftliche n Verhältniss e in den böhmische n Länder n in der Zei t 
der nationale n Wiedergebur t beeinflußte n (das Nichtvorhandensei n eines nationale n 
Adels, die bedeutend e Rolle der Deutschen) . Er untersuch t das Phänome n des so-
genannte n Landespatriotismus , dessen Träger der Adel un d B. Bolzan o waren , wobei 
letztere r eine wesentlich demokratischer e Variant e dieser Ideologi e vertrat . De n 
Schwerpunk t der Studi e bildet die Analyse der nationale n Ideologi e un d des sprach -
lich fundierte n Begriffs der Nation , wie ihn die tschechische n „Wiedererwecker " for-
mulierten , vor allem Jungmann , Palack ý un d Havlíček . Allmählic h entstan d auch die 
Ideologi e der radikale n Demokraten . De r Auto r verweist ferner darauf , daß Tsche -
che n un d Deutsch e die grundlegende n politische n Frage n der Zei t in jeweils andere r 
Weise lösten . 

Otáhal, Milan: Ferdinand Peroutka - muž Přítomnosti [Ferdinand Peroutka - ein 
Mann der Přítomnost]. In: Sborník k 65. výročí vzniku Československé republiky. 
Prag 1983,119-189. 

In dieser zusammenfassende n Studi e wird eine r der führende n Journaliste n der 
Erste n Republi k im Kontex t der Generatio n Čapeks , ihre r Philosophi e un d Ideologi e 
charakterisiert . Peroutka s Beziehunge n zu Masaryk , seine Artikel über die national e 
Eigenar t der Tscheche n un d die Themen , dene n sich die von Peroutk a geleitete Zeit -
schrift „Přítomnost " hauptsächlic h zuwandt e -  Liberalismus , Humanismus , Natio -
nalismus , Bolschewismus , das deutsch-tschechisch e Verhältni s un d der National -
sozialismu s - sind die Schwerpunkt e des Aufsatzes. 

Palo uš, Radim: K Bolzanovu významu v duchovním vývoji a v národnímpovědomí 
[Zur Bedeutung Bolzanos in der geistigen Entwicklung und im nationalen Bewußt-
sein]. Ln: Historické a sociologické studie. Sborník. Prag 1982, 2-43. 

In dieser Betrachtun g über den Philosophe n Bolzan o als Logiker , Ethike r un d 
Theologe n verweist der Verf. auf die starken Einflüsse, die Bolzan o auf die Genera -
tion der nationale n Erwecke r bis hin zu Masary k un d moderne n Denker n wie Patočk a 
ausübte . De r Moralphilosophi e sollten sich, wie Bolzan o forderte , alle nationalen , 
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religiösen un d sozialen Bedürfnisse un d Interesse n unterordnen . De r Verf. zieht die 
Verbindungslinien , die Bolzano s Werk mit der moderne n Semanti k un d der Phäno -
menologi e Husserl s verknüpfen . 

Pecka,  Jindřich: Život v zajateckých táborech na našem území [Das Leben in den 
Gefangenenlagern auf unserem Gebiet]. Ln: Statě historické, sociologické, kritiky a 
glosy. Sborník. Prag 1982,39-94. 

Mi t diesem Aufsatz wird eine materiál -  un d detailreich e Studi e über das Leben in 
den nationalsozialistische n Gefangenenlager n in den böhmische n Länder n vorgelegt, 
vor allem in den Lagern , die sich in den abgetrennte n Gebiete n befanden . De r Quel -
lenfundu s der Untersuchun g stamm t aus Regionalarchiven , Gemeindechronike n un d 
der einschlägigen Literatur . Di e Schlußfolgerunge n des Autor s werden durc h reiche s 
statistische s Materia l untermauert . 

Pecka,  Jindřich: Transporty smrti na území jižních Čech [Die Todestransporte auf 
dem Gebiet Südböhmens]. Ln: Historický sborník. Prag 1987, 78—100. 

Auf der Quellengrundlag e von Gemeinde- , Schul - un d Eisenbahnstation-Chroni -
ken beschreib t diese Abhandlun g die Transport e un d Märsch e von Häftlinge n un d 
Kriegsgefangenen , die an der Jahreswend e 1944/4 5 auf dem Weg in die Lager in Öster -
reich un d Bayern südböhmische s Gebie t durchquerten . Insgesam t handelt e es sich um 
etwa 12000 Personen , von dene n 900-1000 Männe r un d Fraue n verschiedenste r 
Nationalitä t den grausame n Bedingunge n - Kälte , Hunger , Krankheit , Ermordun g 
der körperlic h schwächere n Häftling e -  zum Opfer fielen. 

Pecka,  Jindřich: Obecní kroniky jako pramen k událostem r. 1945 v jižních Čechách 
[Gemeindechroniken als Quelle zu den Ereignissen des Jahres 1945 in Südböhmen]. 
In: Historický sborník. Prag 1987,101-120. 

Di e langjährige Traditio n der volkstümliche n Gemeindechronike n wurde 1920 
durc h die Regierun g der ČSR auf eine gesetzliche Grundlag e gestellt. In der Zei t der 
nationalsozialistische n Okkupatio n mußte n die Chronike n dem Landesarchi v über -
geben werden ; nac h dem Krieg wurde n sie den Gemeinde n wieder zurückgegeben . In 
den fünfziger Jahre n weitete n die Nationalausschüss e ihre Kontroll e über die Eintra -
gungen in die Chronike n aus, was zu dere n „Unifizierung " führt e un d die Unmittel -
barkei t un d Individualitä t der Chronike n einschränkte . 

Pit hart, Petr: „Fronta" proti Hradu. Úvahy o pravici a nacionalismu mezi válkami 
[Die „Front" gegen die Burg. Betrachtungen über die Rechte und den Nationalismus 
zwischen den Kriegen]. In: Sborník k 65. výročí vzniku Československé republiky. 
Prag 1983, 55-118. 

Im Mittelpunk t der Untersuchun g steh t die Rolle der Zeitschrif t „Fronta " in der 
Erste n Republik ; in dem zwischen 1927 un d 1939 von K. Hork ý redigierte n Blatt 
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schriebe n vor allem V. Dyk , Lev Borský un d F . Schwarz . Di e Zeitschrif t griff die 
Linke , den Sozialismu s un d insbesonder e die Burg an , wobei sie sich ideologisch am 
italienische n Faschismu s orientierte . Zu ihre n zentrale n Forderunge n gehört e der 
starke Nationalstaa t un d die Zurückweisun g der Ansprüch e der Sudetendeutsche n 
un d der andere n Minderheiten . Trot z ihre r profaschistische n Haltun g ha t sich die 
„Fronta"-Grupp e in der Zei t der Okkupatio n nich t durc h Kollaboratio n kompromit -
tiert . 

Reim an, Michal: Říjnová revoluce v kontextu ruských a sovětských dějin. Histo-
rická úvaha [Die Oktoberrevolution im Kontext der russischen und sowjetischen 
Geschichte. Eine historische Betrachtung]. Ln: Studie.  Historický sborník. Prag 1978, 
38-78. 

Gegenstan d dieser Abhandlun g ist eine kritisch e Analyse der sowjetischen Inter -
pretatione n un d Würdigunge n der Oktoberrevolution , der bolschewistische n Auffas-
sungen vom russischen Kapitalismu s un d vom Charakte r der russischen Revolution . 
Eingehen d befaßt sich der Auto r mit der Februarrevolutio n un d der Veränderun g des 
Charakter s der bolschewistische n Parte i hin zu eine r Parte i plebejischen Zuschnitts . 
Diese r plebejische Grundzu g der Oktoberrevolutio n un d sein Verhältni s zum Sozia-
lismus bildet einen weiteren Schwerpunk t der Studie . 

Roh an, Jan: Josef Pekař a jeho odkaz [Josef Pekař und sein Vermächtnis]. In: Statě 
historické, sociologické, kritiky a glosy. Sborník. Prag 1982, 2—38. 

Di e überblicksarti g angelegte Abhandlun g stellt drei Problemkreis e in den Mittel -
punk t der Untersuchung : die Beziehun g Pekař s zu seiner Zei t un d zur Politik , Pekař s 
Such e nac h dem „Sin n der tschechische n Geschichte" , schließlic h den methodologi -
schen Beitrag, den Peka ř zur Entwicklun g der Geschichtswissenschaf t geleistet hat . 
Nac h dem Zweite n Weltkrieg wurde Pekař s Bedeutun g aus politisch-ideologische n 
Gründe n bestritten , währen d sich in den sechziger Jahre n die ideologisch unbefange -
nen Historike r um eine objektive Bewertun g seines Werkes bemühten . De m Verf. zu-
folge kan n Peka ř zu den führende n Historiker n der Welt gezählt werden . 

Sádecky , Ladislav: Miloš Hájek - Portrét jedné generace [Miloš Hájek - Porträt 
einer Generation]. In: Sborník historických studií k šedesátinám Miloše Hájka.  Prag 
1981, 3-9. 

De r Verf. stellt Milo š Háje k als Angehörige n einer Generatio n von Historiker n vor, 
dere n Lebensweg durc h die Jahr e des Zweite n Weltkrieges bestimm t un d geprägt 
wurde . De r Schwerpunk t der wissenschaftliche n Arbeit Hájek s liegt in der internatio -
nalen Arbeiterbewegung . Háje k gehör t zu den marxistische n Historikern , die sich 
nich t in den Diens t politische r Ideologie n un d des Dogmatismu s stellten . Auch unte r 
den derzei t schwierigen Bedingunge n setzt er seine wissenschaftlich e Arbeit fort un d 
ist internationa l anerkannt . 
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Šimsová, Milena: YMCA v Československu 1919-1929[Die Young Men's Chri-
stian Association in der Tschechoslowakei 1919-1929].  In: Historický sborník. Prag 
1985, 59-80. 

De r Beitra g behandel t Entstehung , Entwicklun g un d Tätigkei t der YMC A in der 
ČSR . Di e auf christliche n Erziehungsprinzipie n gründend e Organisatio n vereinigte 
junge Männe r zu allgemeine n Bildungszwecken , sozialer un d sportliche r Tätigkeit . 
Di e ursprünglic h von amerikanische n Sekretäre n aufgebaute , späte r von Mitarbeiter n 
aus der Tschechoslowake i geleitete Organisatio n kooperiert e unte r ihre m geschäfts-
führende n Vorsitzende n E. Rád i mi t der „Erneuerungsbewegun g der tschechoslowa -
kischen Studentenschaft" ; unte r den von ihr herausgegebene n Zeitschrifte n ragt die 
„Křesťansk á revue" [Christlich e Revue] heraus , zu dere n wichtigsten Mitarbeiter n 
E. Rádi , J. L. Hromádk a un d J. Šimsa zählten . 

Smrček,  Josef: Z Kroftova deníku a odjinud [Aus Kroftas Tagebuch und anderen 
Quellen]. In: Studie z československých dějin. Sborník. Prag 1980, 90—105. 

Auf dem Gebie t der auswärtigen Politi k konnt e der tschechoslowakisch e Staat nac h 
dem Umstur z von 1918 nich t an die Traditione n der Monarchi e anknüpfen . Di e neu e 
Republi k besaß keine geschulte n Diplomaten . T . G . Masary k tra t dahe r für die 
Besetzun g der Vertretungsorgan e der Tschechoslowakische n Republi k durc h Univer -
sitätsprofessore n ein, doc h konnte n lediglich die Professore n Kybal un d Kro f ta für die 
diplomatisch e Laufbah n gewonne n werden . In den Tagebuchaufzeichnunge n Krofta s 
un d der Korresponden z zwischen Masary k un d Beneš, die für diesen Aufsatz als 
Quellengrundlag e dienten , komm t die Atmosphär e im Bereich der Außenpoliti k in 
den ersten Nachkriegsjahre n beim Aufbau der ČSR zum Ausdruck . 

Stařík, Rudolf: Příspěvek k dějinám vztahu „Ochranky" a ruských socialistických 
stran do roku 1917 [Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen der 
Ochrana und den russischen sozialistischen Parteien bis 1917]. In: České a světové 
dějiny. Sborník. Prag 1984, 89-112. 

Di e Ochrana , bereit s um die Mitt e des 19. Jahrhundert s einer der perfekteste n Poli -
zeiapparat e der Zeit , entwickelt e sich zu Beginn des 20. Jahrhundert s zu einem selb-
ständige n Fakto r der politische n Geschicht e des Zarenreiches . Di e Studi e verfolgt den 
Ausbau der innere n Struktu r der russischen Geheimpolizei , der sich auf die Gewin -
nun g von Mitarbeiter n aus den Reihe n der politische n Oppositio n un d den Aufbau 
eines weitverzweigten , dem Kamp f gegen die russische Emigratio n dienende n Agen-
tennetze s im Ausland konzentrierte . Weltkrieg un d Revolutio n setzten der Tätigkei t 
der Ochran a ein Ende , doc h wurde n ihre Erfahrunge n un d Methode n von den späte -
ren Sicherheitsapparate n übernommen . 

Stránský, Pavel: Češi ve dvacátém století [Die Tschechen im 20. Jahrhundert]. In: 
Historický sborník. Prag 1987, 27-58. 

Diese Betrachtun g gilt den Konflikten , in welche die Tscheche n im 20. Jahrhunder t 
verwickelt wurden , sie fragt nac h den Erfolgen un d Mißerfolge n in der Entwicklun g 
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der tschechische n Geschicht e vom Erste n Weltkrieg bis zu den siebziger Jahren . Im 
Unterschie d zu andere n zeitgenössische n Arbeiten , die eine eher negative Bilanz 
ziehen , heb t der Auto r die bisher übersehene n geschichtliche n „Positiva " hervor , 
ohn e unkritisc h gegenüber Fehlentwicklunge n zu sein. Trot z aller Wechselfälle der 
Zeite n blieb dem Verf. zufolge der Kamp f des humanistische n Gedanken s gegen den 
Antihumanismu s die Triebkraf t der tschechische n Geschichte . 

Tau ss ig, Otto: Josef Pekař a Židé [Josef Pekař und die Juden]. Ln: Historický sbor-
ník.  Prag 1987, 59-68. 

Zu Beginn des 20. Jahrhundert s vertra t J . Peka ř die Auffassung, daß die sozial-
demokratisch e un d die kommunistisch e Bewegung von Jude n initiier t worde n seien 
un d beherrsch t würden ; die Jude n hätte n das slawische Rußlan d zerstört , un d in 
Österreich-Ungar n verhinderte n sie die Verständigun g zwischen Tscheche n un d 
Deutschen . Peka ř wehrt e sich zugleich gegen den mögliche n Verdach t des Anti -
semitismu s un d erkannt e die Verdienst e un d Fähigkeite n der Jude n auf vielen Gebie -
ten an . De m Auto r zufolge gründete n diese Ansichte n Pekař s in seiner bäuerliche n 
Herkunft , seiner konservative n Einstellun g un d seinem Nationalismus ; die Beurtei -
lung der Jude n ist nu r ein Randphänome n seines wissenschaftliche n Werks. 

To m áš, Stanislav: Společenské vědy a Karel Marx [Die Gesellschaftswissenschaften 
und Karl Marx]'. In: Historické studie. Sborník. Prag 1984, 3—117. 

Di e Studi e stellt sich zwei Aufgaben: 1. den Beitra g herauszuarbeiten , den Mar x zur 
Entwicklun g der moderne n Gesellschaftswissenschafte n im Bereich der Philosophie , 
der Theori e der Geschichte , der politische n Ökonomie , der Soziologie , Politologi e 
un d Futurologi e geleistet hat ; 2. die Widersprüch e un d Problem e dieses Beitrags zu 
analysieren , insbesonder e auf den Gebiete n der Philosophie , Gesellschaftstheori e un d 
der Konzeptualisierun g geschichtliche r Epochen . 

Vážný, Stanislav: De Gaulle a česká otázka [De Gaulle und die tschechische Frage]. 
In: České a světové dějiny. Sborník. Prag 1984, 80-88. 

D e Gaull e kam mit der tschechische n Frag e erstmal s nac h dem Erste n Weltkrieg in 
Berührung , als er beim Aufbau der polnische n Armee mitwirkt e un d den Anspruc h 
der ČSR auf Tesche n anerkannte . Im Zweite n Weltkrieg hatt e de Gaull e enge Kon -
takt e zu Beneš . De r Februarumstur z 1948 erbittert e den französische n General , dem 
„Prage r Frühling " un d der Reformbewegun g in der Tschechoslowake i im Jah r 1968 
stan d er pessimistisch gegenüber . 

Vrána, Jan: Osvícenství, absolutismus a zemský patriotismus. Světonázorová a poli-
tická stanoviska stavovské reprezentace českých zemí v 18. století [Aufklärung, Abso-
lutismus und Landespatriotismus. Weltanschauliche und politische Haltungen der 
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ständischen Vertretung der böhmischen Länder im 18. Jahrhundert]. In: Historický 
sborník. Prag 1985, 81-105. 

De r Aufsatz verfolgt die Entwicklun g des Landespatriotismu s des böhmische n 
Adels vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts . Aus Mange l an politische r Erfah -
run g war der Adel, dessen Recht e ebenso wie die der böhmische n Lände r nac h dem 
Weißen Berg praktisc h liquidier t wurden , nich t in der Lage, dem Zentralismu s der 
Regierun g Einhal t zu gebieten . Di e Aufklärun g selbst stärkt e den Landespatriotismu s 
des Adels un d fördert e sein Mäzenatentu m zugunste n der tschechische n nationale n 
Wiedergeburt . In der Entwicklun g des Landespatriotismu s lassen sich diese dre i Stu-
fen einer patriotische n Einstellun g unterscheiden : die böhmische , auf Pra g ausgerich -
tete ; die gesamtösterreichische , an Wien orientierte ; die weltbürgerliche , die sich den 
europäische n kulturelle n Zentre n öffnet . 

Würfel,  Adolf: Místo nekrologu. Úvaha nad dílem Karla Kazbundy 1888-1982 
[Statt eines Nekrologs. Eine Betrachtung zum Werk  von Karel Kazbunda 1888-1982]. 
In: Statě historické, sociologické, kritiky a glosy. Sborník. Prag 1982, 228-245. 

In kurze m zeitliche n Abstand voneinande r sind drei bedeutend e tschechisch e 
Historike r gestorben : Zdeně k Kalista , Milosla v Volf un d Kare l Kazbunda . Kazbund a 
- aus der Schul e Goll s hervorgegange n - darf als Beispiel für die Orientierun g an der 
positivistische n Method e gelten . Nac h dem Umstur z 1918 war Kazbund a mit der 
Überführun g von archivalische n Fond s aus Wien nac h Pra g befaßt un d veröffentlicht e 
hierübe r einige informativ e Beiträge . Sein wissenschaftliche s Werk kreist vor allem 
um die Problemati k des gescheiterte n tschechisch-österreichische n Ausgleichs un d die 
Verfassungskämpfe in der Habsburgermonarchi e im 19. Jahrhundert . Wichti g sind 
auch seine Arbeiten über das Revolutionsjah r 1848, über Kare l Havlíček-Borovsk ý 
un d die Geschicht e der Universität . 

Žádný, Karel: Emanuel Rádi — nášsoučasník [EmanuelRádi  -  unser Zeitgenosse]. 
In: Sborník k 65. výročí vzniku Československé republiky. Prag 1983,190-241. 

Rád i kan n - so der Auto r -  nich t primä r von den Seiten seines Schaffens her begrif-
fen werden , die heut e aktuel l sind, d. h . von seinem politische n Wirken un d seiner 
Konzeptio n der tschechische n Geschicht e her . Es würde sich auch als schwierig er-
weisen, Rád i als Theologe n un d Philosophe n zu verstehen , ohn e seine Arbeit als Bio-
loge zu berücksichtigen . Da s bekanntest e politisch e Buch Radis , nämlic h „Válka 
Cech ů s Němci " [De r Krieg der Tscheche n mit den Deutschen ] weist über sein Them a 
hinau s auf Grundfrage n der tschechische n Geschicht e hin un d führ t von dahe r bis in 
die Gegenwar t hinein . 

Übersetz t von Pete r Heumo s 
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C Z E C H O S L O V A K I A : T H E P H O N Y O C C U P A T I O N 
N O R M A L I Z A T I O N I N T H E WAKE OF T H E 1968 

I N T E R V E N T I O N 

Fred Eidlin 

For seven months after the invasion of Czechoslovakia on August 21, 1968, not 
only did the reformist leadership remain in power, virtually intact, but many aspects 
of the reform movement which had disturbed the Soviets actually continued to devel-
op, almost as if there had been no military intervention. Despite persistent pressures, 
the Soviets could not seem to break the influence of the reformists and bring about the 
kind of "normalization" of the Situation they desired. This article seeks to understand 
the legacy of the "Prague Spring" by examining the struggle under pressure to preserve 
its gains during the seven months after the invasion. Various constraints on the Soviets 
are examined, which prevented them from bringing about a quicker and more satis-
factory (from their point of view) "normalization" of the political Situation. And 
several factors are analyzed which help to explain why the Czechoslovak leadership 
was able to defend so many post-January gains, despite Soviet pressures. 

S A M I S D A T I N E A S T E R N E U R O P E A N D T H E C Z E C H 
T Y P E W R I T E R C U L T U R E 

Dietrich Beyrau and Ivo Bock 

In this article, the so-called Czechoslovak independent publications will be consid-
ered in the context of similar writings from other Eastern European countries. They 
have existed in varying forms in almost all of these lands since the end of the 1960s and 
must be considered the expression both of a de facto pluralism and of a societal form 
of expression. The attempt has been made to give prominence to the types of writings 
that are peculiar to each country - most of which are designated samisdat - and to 
make comparisons, expecially among Czechoslovakia, Hungary, Poland, and the 
Soviet Union. Individual Czechoslovak series of publications have been considered in 
detail. 
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F O R T Y Y E A R S O F H I S T O R I O G R A P H Y U N D E R 
S O C I A L I S M I N C Z E C H O S L O V A K I A 

Continuit y and Chang e in Intellectua l Pattern s 

Eva Schmidt-Hartmann 

Th e attemp t is mad e her e to go beyon d th e pictur e of historiograph y in Commu -
nist-rule d Czechoslovaki a as a simple instrumen t of th e rulin g part y and to propos e a 
differentiate d conception . Usin g various insights int o th e developmen t of theoretica l 
and practica l approache s to historiograph y in postwar Czechoslovakia , it has been 
established tha t th e goals and effects of th e Communis t exercise of influenc e vis-ä-vis 
historiograph y have been subject to change . Th e mos t importan t consisten t character -
istic is to be foun d in a checkin g effort as concern s th e approache s to th e basic theore -
tical and methodologica l question s of moder n historiography . 

T H E C E N T E R L I E S W E S T W A R D 

Centra l Europ e in Czec h Discussio n 

Martin Schulze Wessel 

In this article , th e youn g Berlin historia n present s an overview and an analysis of th e 
independen t Czec h discussion s of a them e taken from th e past but on e which never-
theless is still discussed with newly-revived interest . H e has evaluate d all of th e avail-
able article s in th e Czechoslova k samisdat s and exile publications , and has also placed 
individua l ideas in a greater historica l as well as in an internationa l context . Th e autho r 
conclude s tha t regardin g th e thre e mos t importan t point s of Czec h concer n with Cen -
tra l Europe : East-Wes t problems , assessment ofth e Habsbur g Monarchy , andCzech -
Germa n relations , ther e is a commo n tendenc y underlyin g th e scarcely bridgeable 
difference s of opinio n amon g some point s of view. H e finds a drawin g back from a 
conceptio n of histor y tha t concentrate s on th e Czechs ' own nationa l past . 

C Z E C H L I T E R A T U Ř E I N E X I L E 

Vladimír Ulrich 

Wherea s Bohemia has recentl y dealt at length with works of literatuř e tha t have 
lately appeare d in Czechoslovaki a (see Boh Z 27 [1986] 1-36) , this articl e offers a 
comprehensiv e overview of th e literar y productio n of th e Czechoslova k exile publica -
tions . Th e Slavist from Regensbur g treat s a wide spectru m of exile publication s as well 
as all forms of literar y work and has elaborate d on th e thematic , stylistic, linguistic , 
compositional , and forma l tendencie s tha t are to be seen in th e exile literatuř e of th e 
last two decades . 
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W H E R E I S T H E S I G N I F I C A N C E O F T H E M E M O R Y 
O F T H E E V E N T S O F S E P T E M B E R 1938 T O B E F O U N D ? 

On th e fiftieth anniversar y of th e Munic h Conference , nin e prominen t politician s 
and academic s from different countrie s were asked th e question : "Where do you see 
th e significance of th e memor y of th e events of Septembe r 1938?" No t onl y th e histor -
ical events themselves , but particularl y th e reflectio n on thei r significance in retrospec t 
was to be given prominence . With thi s contribution , th e editor s hop e to enric h the al-
ready-existin g reflective contemplatio n of th e events in orde r to add to th e develop -
men t of new point s of view and thu s to mak e a small contributio n in th e sense of th e 
oftaffirmed ideal oihistoria magistra vitae. 

C Z E C H S A N D G E R M A N S I N T H E F I R S T R E P U B L I C 

Gottfried Schramm 

Th e articl e by th e Freibur g Professo r for Moder n and Easter n Europea n History , 
publishe d in th e Czechoslova k Journa l Dějiny a současnost [Histor y and th e Present ] 
in 1968, appear s her e in Germa n translation . I t is noteworth y alon e because a West 
Germa n professor onc e had th e opportunit y to discuss such an explosive topi c in a 
renowne d Czechoslova k Journal . Th e autho r present s a thesis-lik e summar y of th e 
essentia l point s of th e German-Czec h conflic t in term s of independen t statement s of 
th e problé m accordin g to th e forms of argument , goals, and myths , tha t toda y are still 
th e subject of lively discussions . 

M O D E R N C Z E C H H I S T O R Y : T H E O U T P U T 
O F C Z E C H O S L O S L O V A K E X I L E P U B L I C A T I O N S A N D 

C Z E C H O S L O V A K E X I L E J O U R N A L S , 1 9 6 9 - 1 9 8 7 

Ivan Pfaff 

Thi s articl e provide s an overview of th e mos t importan t publication s on moder n 
Czec h history , above all thos e which have appeare d in Index  (Cologne ) and 68 Pub-
lishers (Toronto ) as well as in th e Journal s Svědectví (Paris) , Listy (Róme) , Proměny 
(Basel) , Text  (Munich) , and Právo lidu (Wuppertal) . In addition , th e autho r offers 
analytica l insights int o th e thematic , conceptual , and methodologica l aspect s of th e 
works discussed. H e conclude s tha t on whole , th e historica l Outpu t ofth e publication s 
surveyed is "uneven " and "displays n o systemati c représentation. " 
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C Z E C H O S L O V A K I A : D I S S E N T A N D R E F O R M 

Vladimir V. Kusin 

This article seeks to distinguish the different types of critical and oppositional 
attitudes in Czechoslovakia from one another in order to inaugurate a discussion of 
questions of terminology in the analysis of political Systems and developments in the 
Communist governed states of Eastern Europe. The author attempts to follow up his 
typology in the developments of the last decade and also to place it in relation to the 
new reformist tendencies of Gorbachov. 
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T C H É C O S L O V A Q U I E : L A " P S E U D O - O C C U P A T I O N " 

Normalisatio n ä la suitě de l'interventio n de 1968 

Fred Eidlin 

Sept moi s aprěs l'invasion de la Tchécoslovaqui e le 21 aoů t 1968 le gouvernemen t 
réformist e ne resta pas seulemen t intac t au pouvoir , mais de nombreu x aspect s du 
mouvemen t de reform e que les Soviets avaient dérangé s continuěren t ä se développe r 
comm e si aucun e interventio n militair e n'avai t eu lieu. Malgré leurs pression s opiniät -
res les Soviets ne réussiren t apparemmen t pas ä rompr e l'influenc e des réformateur s et 
ä ramene r un e "normalisation " souhaitée . Ce texte examin e la lutt e pou r la sauvegarde 
des résultat s de la reform e duran t ces sept mois . Différente s attitude s envers les Soviets 
sont analysées et des facteur s étudié s qui aiden t ä explique r les raison s pou r lesquelles 
le gouvernemen t tchécoslovaqu e fut en mesur e de mainteni r tan t de résultat s malgré la 
pression soviétique . 

L E " S A M I S D A T " E N E U R O P E D E L ' E S T E T L A C U L T U R E 
T C H Ě Q U E D E L A M A C H I N E Á É C R I R E 

Dietrich Beyrau et Ivo Bock 

Dan s cet essai son t examinée s les soi-disan t publication s indépendante s tchécoslo -
vaques dan s le context e de littératur e semblable existant dan s d'autre s pays de l'Europ e 
de l'Est . Ä parti r de la fin des année s soixante , des écrit s existent dan s presqu e tou s les 
pays sous des forme s diverses en tan t qu'expressio n d'un e reelle multiplicit é ďintéret s 
et de forme s ďexpression sociologique . Les auteur s tenten t de faire um rapproche -
men t entr e les différent s types spécifiques ä chaqu e pays de cett e littératur e qu'o n con -
nai t d'habitud e sous le no m de Samisda t et de compare r surtou t la Tchécoslovasquie , 
l'Unio n Soviétique , la Hongri e et la Pologne. - Dan s le detai l ils approfondissen t cer-
tain s écrit s tchécoslovaques . 

Q U A R A N T E A N S D ' H I S T O R I O G R A P H I E S O U S 
L E R E G I M E S O C I A L I S T E E N T C H É C O S L O V A Q U I E 

Continuit é et changement s selon des moděle s de réflexion 

Eva Schmidt-Hart  mann 

L'historiographi e en Tchécoslovaqui e communist e en tan t que simple instrumen t 
du Part i est soumise ä un e étud e et ä des proposition s en vue d'un e conceptio n plus 
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différenciée . A l'aide de certaine s observation s ä 1'égard du développemen t de la con -
ceptio n théoriqu e et pratiqu e des science s de 1'histoir e dan s la Tchécoslovaqui e 
ďaprěs-guerre , on constat e que les but s et les effets de l'influenc e communist e envers 
l'historiographi e sont sujets ä un changemen t don t la persistanc e principál e est de 
vouloir retarde r les efforts envers un e conceptio n des problěme s de base théoriqu e et 
méthodologiqu e des science s moderne s de 1'histoire . 

L E C E N T R E SE T R O U V E Ä L ' Q U E S T 

L'Europ e Central e dan s la discussion tchčqu e 

Martin Schulze Wessel 

Le jeune historie n berlinoi s donn e dan s cet essai un aperc u et fait un e analyse des 
discussion s indépendante s tchěque s au sujet d'u n thěm e qui est emprunt é au passé 
mais qui suscite de nouvea u un intérě t sur le pian mondial . En ce faisant , il appréci e 
toute s les étude s accessibles du "samisdat " tchécoslovaqu e ainsi que les publication s 
d'exil, et en mém e temp s il introdui t des idées aussi bien dan s des rapport s historique s 
qu'internationaux . Dan s les troi s thěme s les plus important s de la discussion tchěqu e 
sur l'Europ e Centrale , c'est ä dire ceux sur le problém e est-ouest , sur Pidé e de la 
monarchi e des Habsbour g et des relation s entr e tchěque s et allemands , l'auteu r 
constat e qu' ä par t certaine s opinion s définitivemen t opposées , il existe un e tendanc e 
commune : renonce r ä un e conceptio n de 1'histoir e concentré e sur le passe national . 

L A L I T T É R A T U R E T C H Ě Q U E E N E X I L 

Vladimir Ulrich 

Tandi s que , il y a quelqu e temps , la revue "Bohemia " publiai t un essai détaill é sur 
les parution s littéraire s des derniěre s année s (Boh Z 27 (1986) 1-36) en Tchécoslova -
quie , cett e étud e nou s offre un vaste aperc u de la productio n des éditeur s en exil. 
L'historie n littérair e de Ratisbonn e examin e le trěs grand nombr e des édition s en exil 
ainsi que toute s les forme s de la créativit é littérair e et s'efforce d'en faire ressorti r les 
tendance s thématiques , stylistiques, linguistiques , de compositio n et de tendance s 
formelle s qui caractérisen t la littératur e en exil des derniěre s vingt années . 

Q U E L S E N S D O N N E Z - V O U S Ä L A C O M M É M O R A T I O N 
D E S É V Ě N E M E N T S D E S E P T E M B R E 1938 ? 

Pou r le cinquantiěm e anniversair e de la signatuř e du Trait é de Munich , la question : 
"Que l sens donnez-vou s ä la commémoratio n des évěnemment s de scptcmbr e 1938?" 
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fut posée ä neu f important s politicien s et homme s de science de pays divers. Ce n'es t 
pas le fait historiqu e qui devrait se trouve r au premié r pian mais principalemen t la 
réflexion sur sa signification d'u n poin t de vue rétrospectif . La rédactio n espěre qu'a -
vec cett e étud e il sera apport é un enrichissemen t envers les consideration s qui on t été 
faites jusqu'ä maintenan t sur les conséquence s graves de ces évenement s et opér é un e 
ouvertuř e sur de nouvelle s vues et, par la, offert un modest e appor t dan s le sens de 
1'idéal si souvent évoqué : "histori a magistra vitae". 

T C H Ě Q U E S E T A L L E M A N D S D A N S L A P R E M I E R E 
R E P U B L I Q U E 

Gottfried Schramm 

Cett e csquisse du professeur pou r 1'histoir e modern e d'Europ e de l'Est ä PUniver -
sité de Fribourg , publiée ici en langue allemande , a paru en 1968 daqn s la revue tché -
coslovaqu e "Dějin y a současnost " [Histoir e et Present] . Le seul fait qu'u n professeur 
ďuniversité d'AUemagn e Fédéral e ait eu la possibilité de traite r un sujet aussi brisan t 
dan s un e revue si fameuse de Tchécoslovaqui e ren d cet articl e remarquable . Il s'agit 
d'u n résum é sous forme de these des point s essentiels du confli t tchécoslovaque-alle -
mand ; l'auteu r a passé en revue d'un e maniěr e trěs personnell e les but s et les mythe s de 
ce confli t trěs discuté s de no s jours encore . 

L ' H I S T O I R E M O D E R N E T C H Ě Q U E A T R A V E R S 
L A P R O D U C T I O N D E S É D I T I O N S E T D E S R E V U E S 

T C H É C O S L O V A Q U E S E N E X I L D E 1969 a 1987 

Ivan Pfaff 

Nou s avons ici un aper$ u des parution s les plus importante s ä ce sujet qui on t été 
publiéc s pou r la plupar t dan s les édition s "Index " ä Cologne , "68 Publishers " ä 
Toronto ; dan s les revues "Svědectví" (Paris) , "Listy" (Róme) , "Proměny " (Bale) , 
"Text" (Munich ) et "Právo lidu" (Wuppertal) . L'auteu r donn e égalemen t des apercu s 
analytique s des aspect s thématiques , conceptionnel s et méthodologique s de ces tra -
vaux. Dan s 1'ensemble , il constat e que le bilan de la productio n historiqu e des paru -
tion s qui sont discutče s manquen t ďéquilibre et ne laisscnt reconnaitr c aucun e systé-
matique . 

T C H É C O S L O V A Q U I E : M É S E N T E N T E E T R E F O R M E 

Vladimir V. Kusin 

Pou r l'ouvertur e d'un e discussion sur les question s terminologique s de 1'analyse des 
systěmes politique s et des développement s dan s les Etat s á gouvernemen t communist e 
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de l'Europe de l'Est a été présentée une étude dans laquelle on a tenté de différencier 
les diverses sortes des attitudes critiques et oppositionelles en Tchécoslovaquie. 
L'auteur essaie de montrer sa typologie dans les développements chronologiques des 
décennies passées et de la mettre en rapport avec les nouvelles tendances réformatrices 
qui viennent d'avoir été introduites par Gorbatchcv. 



RESUM É 

Č E S K O S L O V E N S K O - " Z D Á N L I V Á O K U P A C E " 

Normalizac e po intervenc i ze srpna 1968 

Fred Eidlin 

Sedm měsíců po okupac i Československ a 21. srpna 1968 nejen zůstalo reformistick é 
veden í praktick y nedotčen o u moci , ale mnoh é aspekty reformníh o hnutí , kter é zne -
pokojovaly SSSR, se dokonc e rozvíjely dále, jako by nebylo žádn é vojenské inter -
vence . Pře s tvrdý nátla k Sověti zřejmě nemohl i potlači t vliv reformátor ů a zavést po -
třebno u "normalizaci" . Prác e se zabývá bojem o udržen í výsledků reforem běhe m 
oněc h sedmi měsíců , analyzuje různ é form y vystupován í vůči Sovětů m a popisuje fak-
tory , jež pomáhaj í vysvětlit, pro č bylo československé veden í navzdor y sovětskému 
nátlak u schopn o tak dlouh o tolik bránit . 

S A M I Z D A T VE V Ý C H O D N Í E V R O P Ě A Č E S K Á K U L T U R A 
P S A N Á N A P S A C Í M S T R O J I 

Dietrich Beyrau a Ivo Bock 

Předměte m prác e jsou československé tzv. nezávislé publikac e pojednávan é v kon -
textu podobnéh o písemnictv í v ostatníc h východoevropskýc h zemích , jež vznikalo v 
šedesátých létech témě ř ve všech státec h a jež mus í být viděno jako výraz faktické plu-
ralizace zájmů a projevů společenskýc h postojů . Autoř i se snaží postihnou t specifické 
národn í aspekty samizdat u ve srovnán í mez i tvorbo u v Československu , SSSR, 
Maďarsku a Polsku . Podrobn ě se zabývají jednotlivým i československým i edičním i 
řadami . 

Č T Y Ř I C E T L E T H I S T O R I O G R A F I E Z A S O C I A L I S M U 
V Č E S K O S L O V E N S K U 

Kontinuit a a proměn a v myšlenkových šablonác h 

Eva Schmidt-Hartmann 

Prác e se pokouš í uvést v pota z obra z historiografi e v komunist y ovládané m Česko -
slovensku jako pouhéh o nástroj e vládnouc í stran y a navrhnou t diferencovanějš í 
koncepci . N a základě konkrétníc h pohled ů do vývoje teoretickýc h a praktickýc h 
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postojů k historick é vědě v poválečné m Československ u zjištuje, že cíle a účink y 
komunistickéh o vlivu na historiografi i podléhal y proměnám , jejichž kontinuit u lze 
najít především v retardující m úsilí ve vztahu k základní m teoretický m a metodolo -
gickým otázká m modern í historick é vědy. 

S T Ř E D L E Ž Í N A Z Á P A D Ě 

Středn í Evrop a v české diskusi 

Martin Schulze Wessel 

Mlad ý berlínský histori k předklád á ve svém příspěvku přehle d a analýzu českých 
diskusí na téma , sice přejat é z minulosti , ale ve světě opě t živě sledované . Posuzuj e při -
to m netolik o všechny dostupn é materiál y z československéh o samizdat u a exilových 
publikací , ale také zasazuje jednotliv é myšlenk y do širších historickýc h a mezinárod -
ních souvislostí. U všech tř í nejdůležitějšíc h tématickýc h okruh ů českých diskusí o 
středoevropsk é tématice , tj. problém u vztah u mez i Východe m a Západem , obraz u 
habsbursk é monarchi e a česko-německéh o poměr u konstatuje , že přes sotva překona -
teln é názorov é rozpor y existuje jedna společn á tendence : odpouta t se od historick é 
koncepce , soustředěn é jenom na národn í dějiny. 

Č E S K Á L I T E R A T U R A V E X I L U 

Vladimír Ulrich 

Nedávn o se Bohemia (Boh Z 27 [1986] 1-36) podrobn ě zabývala literárním i díly, 
publikovaným i v minulýc h létech v Československu ; tat o prác e předklád á zevrubn ý 
přehle d literárn í produkc e československých exilových nakladatelství . Řezensk ý lite-
rárn í vědec pojednáv á celé široké spektru m exilových vydavatelství i všech forem lite-
rárn í tvorby a snaží se postihnou t tématické , stylistické, jazykové, kompozičn í a for-
máln í tendence , zřeteln é v exilové literatuř e posledníc h dvou desetiletí . 

V Č E M V I D Í T E S M Y S L V Z P O M Í N E K N A U D Á L O S T I 
Z E Z Á Ř Í 1938? 

Př i 50. výročí Mnichovsk é dohod y mělo devět předníc h politik ů a vědců z různýc h 
zem í odpovědě t na otázk u "V čem vidíte smysl vzpomíne k na událost i ze září 1938?" 
V popřed í pozornost i přito m neměl y stát historick é události , ale zamyšlen í nad jejich 
význame m z odstupu . Redakc e doufá , že tímt o příspěvkem obohat í dosavadn í refle-
xívní rozbor y osudových událostí , přispěje k otevřen í nových perspekti v a získá tak 
nový příspěvek ve smyslu staréh o ideálu historia magistra vitae. 
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Č E Š I A N Ě M C I V P R V N Í R E P U B L I C E 

Gottfried Schramm 

Náčr t freiburskéh o řádnéh o profesor a moderníc h a východoevropskýc h dějin vyšel 
původn ě v roce 1968 v Dějinách a současnosti. Prác e je pozoruhodn á už proto , že 
univerzitn í učite l ze Spolkové republik y moh l tehd y psát v renomované m českoslo-
venském časopise o tak brizantní m námětu . Jde o souhrnn é téže podstatnýc h bodů 
německočeskýc h konfliktníc h vztahu spojené s otázkam i po argumentaci , definicích , 
cílů a mýtech , jež jsou dodne s živě diskutovány . 

Č E S K É M O D E R N Í D Ě J I N Y V P R O D U K C I 
Č E S K O S L O V E N S K Ý C H E X I L O V Ý C H N A K L A D A T E L S T V Í 

A Č A S O P I S U V L É T E C H 1 9 6 9 - 1 9 8 7 

Ivan Pfaff 

Přehle d nejdůležitějšíc h publikac í s tout o tématikou , především z nakladatelstv í 
Index  (Kolí n nad Rýnem ) a Sixty-Eight  Publishers (Toronto ) a z časopisu Svědectví 
(Paříž) , Listy (Řím) , Proměny (Bazilej) , Text  (Mnichov ) a Právo lidu (Wuppertal) . 
Auto r se analytick y zabývá tématickými , koncepčním i a metodologickým i aspekty 
pojednávanýc h prací . Souhrnn ě konstatuje , že bilanc e historick é produkc e diskuto -
vaných publikac í je „nevyrovnaná " a že v ní „nelz e zjistit žádno u systematiku. " 

Č E S K O S L O V E N S K O - D I S I D E N T S T V Í A R E F O R M A 

Vladimír Kusín 

Jako úvod k diskusi o terminologickýc h otázkác h analýzy politickýc h systémů a 
vývoje v komunist y ovládanýc h státec h východn í Evrop y auto r usiluje vymezit jed-
notlivé druh y kritickýc h a opozičníc h postojů v Československu . Hled á typologi i v 
průběh u vývoje v minulýc h desetiletíc h a zároveň ve vztahu k reformní m tendencím , 
jež podníti l Gorbačov . 
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A B K U R Z U N G S V E R Z E I C H N I S 

AČ Archivn í časopis (Prag ) 
Acta U C Acta Universitati s Carolina e (Prag ) 
AH Y Austrian Histor y Yearboo k (Minneapolis , Minn. ) 
AKBM S Archiv für Kirchengeschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n (Königstein/Taunus ) 
AR Archeologick é rozhled y (Prag ) 
AZ Archivn í zprávy ČSAV (Prag ) 
Boh Z Bohemia . Zeitschrif t für Kultu r un d Geschie h tede r böhmische n Lände r 
CASS Canadian-America n Slavic Studie s (Vancouvcr , B.C. ) 
CE H Centra l Europea n Histor y (Atlanta , Georgia ) 
Č L Český lid (Prag ) 
CM M Časopi s Matic e moravské (Brunn ) 
ČMor M Časopi s Moravskéh o muze a (Brunn ) 
Č N M Časopi s Národníh o muzea , řada historick á (Prag ) 
ČSAV Československ á akademi e věd 
ČsČ H Československ ý časopis historick ý (Prag ) 
ČSM Časopi s Slezského muzea , vědy historick é (Troppau ) 
CSP Canadia n Slavonic Paper s (Ottawa ) 
DAr b Deutsch e Arbeit. Zeitschrif t für das geistige Leben der Deutsche n in Brun n (Prag ) 
Do n De r Donauraum . Zeitschrif t des Forschungsinstitut s für den Donaurau m (Wien ) 
DVT Dějin y věd a technik y (Prag ) 
EC E East Centra l Europ e (Pittsburgh , Pen. ) 
EE Q East Europea n Quarterl y (Boulder , Colo. ) 
FA Z Frankfurte r Allgemeine Zeitun g 
H Č Historick ý časopis (Preßburg ) 
HHSt A Haus- , Hof - un d Staatsarchi v (Wien) 
His t Historic a ČSAV (Prag ) 
H R G Handwörterbuc h zur deutsche n Rechtsgeschicht e (Berlin ) 
H T Husitsk ý Tábo r (Tabor ) 
H Z Historisch e Zeitschrif t (München ) 
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PA Památk y archeologick é (Prag ) 
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PH S Právněhistorick é studie (Prag ) 
RE S Revue des étude s slaves (Paris ) 
Sb AP Sborní k archívníc h prac í (Prag ) 
SbH Sborní k historick ý (Prag ) 
SbM M Sborní k Matic e moravské (Brunn ) 
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W M Vlastivědný věstník moravský (Brunn ) 
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