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THE A U S T R O - C Z E C H JEWISH INTELLIGENTSIA 
OF 1848 AND THE ÖSTERREICHISCHES C E N T R A L - O R G AN 

FÜR G L A U B E N S F R E I H E I T , CULTUR, G E S C H I C H T E 
U N D LITERATUR DER J U D E N 

ByBradleyF. Abrams 

The revolutions of 1848 lie directly in the middle of a great period of transition for 
Jews in Central Europe. The early Steps toward political and legal emancipation had 
been taken, and the revolution held the promise of the sudden granting of equality be-
fore the law; the reform movement, initiated in the Jewish communities of the German 
states, had begun to spread southward; and the growing forces of capitalism and urba-
nization seemed to hold the keys to social recognition and acceptance in the Christian 
environment. The liberal promise of the revolutions' ideals held with it the Jews' 
hopes for rapid further progress in both assimilation into an increasingly modern 
society and acceptance within a predominantly Christian society. 

Against the background of Jewish economic prosperity and the increasing calls in 
Czech-Jewish communities for political and religious reform in order to better Jewish 
social Status, and within the revolutionary context of 1848, the Österreichisches Cen-
tral-Organ für Glaubensfreiheit, Cultur, Geschichte und Literatur der Juden (here-
after OCO) made its appearance. This Journal is an important source that has been 
largely ignored by historians'. Most ref erences to it merely show that Jews had an out-
let for their ideas, and occasionally it is cited in biographical essays on the more famous 
of its contributors2. Its value for future historians was in fact explicitly noted by Mar-
cus Teller, who, perhaps sensing the imminent end of the revolutionary times, wrote 
in its penultimate issue that the O C O 

birgt [...] die Materialien für den künftigen Geschichtsschreiber in sich, und hat als solche ih-
ren bleibenden Wert für die Zukunft gesichert. Als eine solche werden diese Blätter dem künfti-
gen Verfasser einer Geschichte der Juden und des Judentums im Jahre 1848 dienen3. 

This overlooking of the O C O is unfortunate for two reasons. First, the historio-
graphy of Jews in the western half of the Habsburg Empire (most prominently in the 
Bohemian Lands), while covered very well for the periods of the "Jewish Englighten-

1 The author's attention was drawn to the OCO by a note in K i s c h , Guido: In Search of 
Freedom. A Histoty of Czechoslovak Jews in America. London 1949, 27, 263-4. Kisch re-
fers to it there as "available but hitherto neglected by researchers." 

2 It is also interesting to note that the OCO has been largely forgotten in the listings of Journals 
to which the subjects of lexicons contributed. The author found only three references to it in 
the over 100 citations researched in the Allgemeine Deutsche Biographie, Biographisches Le-
xicon des Kaiserthums Österreich, Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 and 
Deutsches Literatur-Lexikon. 

3 OCO, 420. Citations will use the OCÖ's continuous pagination for ease in locating. 
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ment " of th e latě eighteent h Centur y and th e era of nationa l conflic t in th e last quarte r 
of th e nineteent h century , shows a lacun a aroun d 1848 4 . Ther e has been no substantia l 
work writte n in th e last fifty years on Jews in th e perio d of revolutio n or th e reactio n 
tha t followed it. While substantia l article s exist, these eithe r provide onl y an overview 
of th e politica l forces at work, or cente r on particula r issues whose impac t is lost 
withou t a meaningfu l stud y of thei r context 5. 

Second , ther e is a problé m of perspectiv e on real Jewish social concern s of th e pe-
riod in question . Mos t consideration s of th e Jewish communit y cente r on on e of thre e 
issues: Jewish economi c participation , religious reform , or politica l and legal develop-
ments . In these , th e reade r ist presente d with dat a on Jews' commercia l importance , 
exposed to a range of religious debates , and confronte d by a commemorativ e lítan ý of 
th e achievement s of exceptiona l Jews. All of these studie s encounte r dif f icultie s in por -
trayin g the Jews' tru e concerns , attitudes , and response s to th e revolutionar y fermen t 
adequately . 

Th e mos t importan t criticism of th e recen t historiograph y can be levelled at all of th e 
thre e of th e main branche s -  economi c studies , historie s of th e reform movement , and 
generá l politica l surveys. In these works on e receives muc h informatio n abou t th e so-
cial issues Jews' should grieve about , and f actua l representation s of ho w the y attempt -
ed to correc t the m are presented . Unfortunately , very little indicatio n is given of 
what issues th e Jews themselves saw as importan t at the time , particularl y for th e cru -
cial revolutionar y year when pattern s of Jewish politica l loyalty were forme d in th e 
Czec h lands . Thi s explains th e value of th e O C O . As th e onl y politica l Journa l ope n 
to and responsibl e for Jewish issues, and Jewish issues alone , in th e revolutionar y 
year, it is a uniqu e source , which should no t be overlooke d in any attemp t to unter -
stand th e pressure s and strain s Jewish communitie s were subject to in th e chao s of tha t 
year. It s pages were open to all Jews, althoug h it, like all Journal s in time s requirin g 
politica l decisiveness, had biases, as we shall see. Thi s stud y represent s an attemp t to 
show th e change s in Jewish social compositio n tha t were revealing themselve s in th e 
mid-nineteent h centur y throug h th e contributorshi p of th e O C O , and to portra y th e 
concern s tha t Jews themselve s held in th e politica l and social maelstro m of th e revolu-
tionar y year. 

4 Most importan t amon g these are K e s t e n b e r g - G l a d s t e i n , Ruth : Neuer e Ge-
schicht e der Juden in den böhmische n Ländern . Die Zeitalte r der Aufklärung 1780-1830. 
Tübingen 1969. -  K i e v a 1 , Hillel : The Makingo f Czech Jewry. Nationa l Conflic t and Je-
wish Society in Bohemi a 1870-1918. Ne w York 1988, and C o h e n , Gary : The Politic s of 
EthnicSurvival . Princeton , Ne w Jersey 1981. 

5 The great historie s of the Jews by G r ä t z , Heinrich : Histor y of the Jews. 5 Vols. Philadel -
phia , Pennsylvani a 1895 and D u b n o v , Simon : Histor y of the Jews. 5 Vols. Ne w York 
1971 barely touc h on the development s in 1848, and when they do it is not based on a careful 
study of the pertinen t reasearch materiál . Grät z fails even to mentio n Bohemi a (see Grätz : 5/ 
1971, 531 ff.) and S t e i n , Adolph: Die Geschicht e der Juden in Böhmen . Brunn 1904 igno-
res 1848. The best attemp t to cover the Jews in 1848 within any developmenta l scheme seems 
to be, sadly enough , the series of articles b y v. H e l f e r t, Joseph Alexander: Die Konfes-
sionelle Frage in Österreich . Österreichische s Jahrbuc h VI, VII, IX, XI (1877 ff.). These, 
however, pay more attentio n to development s within the anti-Semiti c movement s than those 
of the Jews. 



B.F.Abrams, The Austro-Czeck Jewish Intelligentsia 3 

The OCO's brief history commenced after the March days' successes brought press 
freedom to Vienna, and it was printed in that city by its editor Isidor Busch. It appear-
ed a total of f orty-nine times, two or three times each week between the 24th of March 
and the 25th of October, when Windischgrätz's forces lay siege to the capital and 
closed the doors of the O C O forever. The geographic dispersion of the unsolicited 
letters and articles the O C O published, as well as that of the reports on the "Auf nach 
Amerika" emigration committees discussed below, indicate that copies of it spread as 
far north as Berlin, and east as far as Lemberg (Lvov), Preßburg (Bratislava), and Pest, 
but it apparently did not penetrate beyond Habsburg borders south or west. The 
availability of subscriptions, delivered by post, also indicates fairly wide dispersion. 
The O C O was also carried to the Unites States, apparently by ship, where it was sold 
in New York City by Helmich and Co. 

Unfortunately, there is no information on the quantity of the OCO's readers, nor 
on that readership's social composition. Three points can be reasonably assumed, 
however, even without such data. First, the price (3 kr. per issue, 1 fl. 30 kr. for three 
months and 3 fl. for six month), certainly made it accessible to all the business-class 
Jews in the urban areas, and placed it within the reach of the leaders of the small-town 
Jewish communities. Second, the prominence and geographic variety of the contribu-
tors would háve made most of them well-known to readers in the western half of the 
Empire. The religious and literary significance of the Rabbis and writers contributing 
to the O C O would háve made their views valued in themselves, and their comments 
on the pressing issues of the day even more so. Third, even if the number of copies sold 
were relatively small, the closeness of the Jewish communities provided fertile ground 
for the second- and third-hand reading common to Journals of the time6. 

Before beginning an analysis of the content of the OCO's articles, it is important to 
come to an understanding of the composition of the contributors, particulary those 
whose articles appear most often. It is impossible to judge the exact number of actual 
contributors, as well as the frequency of their appearance in print, for the large major-
ity of the articles published appear without names attached, perhaps out of prescient 
concern over possible reprisals if the revolution failed. Occasionally the authors leave 
their initials, but more often the only distinguishing sign is a descriptive subtitle, such 
as "Freundlicher Rath eines Böhmen an seine Landsleute," or more cryptically, "Der 
ewige Jude."7 The only internal source for contributors appeared in the first issue, 
which contained a list of forty-one contributors. 

Six men - Isidor Busch, Leopold Kompert, Simon Szantó, Simon Hock, and the 
Rabbis Isaac Noah Mannheimer and Abraham Geiger - formed the OCO's core, and 
influenced its direction in several ways. A balance of secular and religious concerns 
found its expression in a strong reform bias shown by the religious position of the two 

6 For an interesting discussion of the recirculation phenomenon, see J a w o r s k i , Rudolf: 
Tschechen und Deutsche in der Karikatur. In: Deutsch-Tschechische Beziehungen in der 
Schulliteratur und im populären Geschichtsbild. Edited by Hans L e m b e r g and Ferdi-
nand S e i b t . Braunschweig 1980, 58-68. 

7 OCO 52, 140. 
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Rabbis , and supporte d by Kompert' s assimilationis t posture . An interes t in th e politi -
cal issues raised by Jewish faith cam e equally from all six. Th e Bohemia n bias th e Jour -
nal develope d can be attribute d to bot h th e importanc e of th e anti-Semiti c disturban -
ces there , and to th e increase d sensitivity of th e primar y contributor s arising from th e 
fact tha t four of the m spen t tim e in Bohemia . Simo n Hock , we shall see, become s in-
creasingly importan t as th e OCO' s reporté r in Prague . Szanto' s preoccupatio n with 
educatio n adde d tha t facet to th e politica l and religious reform issues, as did Busch' s 
and Kompert' s growing concer n with th e questio n of emigration . 

Although these men are of particula r importanc e for thi s study because of the fre-
quenc y and leadershi p of thei r commentaries , th e entir e group of contributor s reads 
like a list of th e leadin g lights of th e Jewish Community . Moreover , thi s list provide s 
th e careful researche r with informatio n on th e social compositio n of th e newly-risin g 
Jewish ingelligentsia in th e western Empire . After Josep h II' s Tolerenzpaten t opene d 
th e door s of highe r educatio n to Jews, intellectual s from th e different district s began 
to mee t on e anothe r in th e universitie s and join together , formin g small intellectua l 
bands . However , it wasn't unti l th e generatio n bor n in th e secon d and thir d decad e of 
th e nineteent h Century , tha t these smaller group s came int o extensive contac t with on e 
another , and a "Jewish intelligentsia " can trul y be spoken of and characterized . Th e 
mos t f ertile groun d for thi s contac t beyon d local boundarie s cam e after th e completio n 
of universit y education , and throug h th e mediu m of two sets of Journals , on e literar y 
and on e religious-historical . Fo r thos e concerne d with literatuře , th e O C O contribu -
to r Ludwig August Frankl' s weekly magazine , th e "Sonntagsblätter" , was undoubt -
edly th e mos t important , with Busch' s "Jahrbuch, " th e "Allgemeine Zeitun g des Ju-
dentums, " an d "Orient " formin g a secon d tier . Thos e motivate d by th e reformis t hi-
storica l science of Judaism' s developmen t - following O C O contributor s Abraha m 
Geiger , Leopol d Zunz , and Isaac Marcu s Jost -  wrote for historico-religiou s Journals , 
th e mos t prominen t being Geiger' s "Wissenschaftlich e Zeitschrif t für jüdische Theo -
logie." Th e intellectua l predigre e of the OCO' s contributor s is evidence d by th e large 
numbe r of the m who contribute d to these prominen t serials. Of th e roughl y twenty -
five contributor s for whom informatio n on publicatio n in periodica l literatuř e is easily 
accessible, at least seven appea r in each of th e Journal s name d above. 

Anothe r gauge of th e importanc e of th e O C O can be gleaned from th e position s and 
literar y contribution s of th e men involved. Althoug h ther e is a tota l of fifty known con -
tributors , substantia l informatio n is available on onl y thirty-si x (72 % ) . Th e group in-
clude s th e mos t importan t member s of bot h th e secular and religious worlds from 
across th e Empire , as a brief survey will indicate . Mannheime r was th e leader of th e Je-
wish Communit y in Vienna , and Geige r was Rabb i in Breslau. The y were joined by six 
othe r prominen t Rabbi s or Predigern: Saul Isaac Kämp f (Prediger in Prague) , Salo-
mo n Rapopor t (Chie f Rabb i of Prague) , Abraha m Koh n (Chie f Rabb i of Lember g 
(Lvov), Leopol d Stein (Chie f Rabb i of Frankfur t a. Main) , Gotthol d Salomo n (Predi-
ger in Hamburg) , and Michae l Sachs (Prediger in Pragu e and Berlin) . Isaac Marcu s 
Jost should also be placed in thi s group ; his nin e volume Geschichte der Israeliten seit 
der Zeit der Maccabäer bis auf unsere Tage (1820-1828 ) becam e a standar d text for 
moderat e assimilationist s and reformists , and was widely read by bot h Jews and Chri -
stians. These men were generally given to reform , representin g th e movemen t at thre e 
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rabbinical Conferences that discussed changes in Jewish Services. The first meeting 
(Braunschweig), which was organized by the O C O contributor Ludwig Philippson, 
had Salomon and Geiger as its leaders; the second (Frankfurt) had Stein as chairman, 
Geiger as vice-chairman, and Jost as secretary; and the third was hosted by Geiger. 
The only exception to the reformist stance of the OCO's rabbinical contributors was 
Rapoport, who opposed almost every reform presented at these Conferences. 

The secular contributors were mainly literary men and journalists, the majority of 
whom were also reformist and liberal in their political outlöok. Space permits only the 
most prominent to be named here. Ludwig August Frankl was probably the best 
known, both for the poetic works that had gained him recongition in the early 1830s 
and for his editorship of the "Sonntagsblätter." Other important writers involved with 
the O C O include Ludwig Philippson (editor of the "Allgemeine Zeitung des Juden-
tums"), Joseph Ritter von Wertheimer (editor after 1854 of the "Jahrbuch für Isreali-
ten," and son of a previous Vienna Community president, he was raised to nobility in 
1868), Kompert, Siegfried Kapper (a poet who also gained fame by translating verse 
from several Slavic languages), and Anton Langer (prolific dramaturge and novelist). 
In all, ten of the thirty-six contributors for whom information ist available published 
volumes of poetry, nine published collections of short stories, four published drama-
tic works, fifteen founded Journals, and thirteen more edited Journals. 

The group of thirty-six also provides a portrait of the status of the Jewish intelligent-
sia at the time of its foundation. It is most helpful to begin with a discussion of the 
group's ages since they divide up (fortunately for the purpose of comparison) into 
three equal groups along this determinate: twelve each in the age categories of 18-30, 
31-40, and 41-72, with an average age of 37.67. This grouping has the added advant-
age of representing three distinct generations. The "old group," as I shall call it, forms 
the most clearly defined generational set. It contains members who would remember 
the implementation of the Tolerenzpatent in the last two decades of the eighteenth 
Century, and many who would recall the decision of the Vienna peace Council, allow-
ing for reestablishment of the status quo regarding Jewish legal position in each 
country after the Napoleonic wars. The sons of the majority of this group were the 
first to attend universities within the Empire, although many travelled abroad to receive 
higher education, venturing primarily into the German states. The "middle group" 
was raised in the moderate economic growth of the 1820s and 1830s, attended univer-
sities, and became more a part of the secular world. The "young group" was the first 
to become more fully secularized, without the degree of tension that the slightly older 
"middle group" carried as intellectual baggage. I realize that the distictions made here 
may seem slightly arbitrary, but marked differences existed between the three groups. 
As the forthcoming evidence will indicate, the older and younger contributors each 
form a cohesive group, with the middle group showing some similarities to both. 
Comparing different characteristics of the group as a whole with their relative propor-
tions in each age grouping yields interesting information about the processes of assimi-
lation, movement into the middle class, urbanization, reform, and secularization8. 

8 See the table. 
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AGES: 

Appendix: Data on contributors distributed by Age Group 

18-29 30-39 40-72 TOTALS 

Totais: 33 % (12) 33 % (12) 33 % (12) 100 % (36) 

Birthplace: 
Vienna: 42 % (5) 0 % (0) 8 % (1) 16.7 % (6) 
Bohemia: 33 % (4) 25 % (3) 25 % (3) 27.7 % (10) 
Prague: 17 % (2) 8 % (1) 8 % (1) 11.1 % (4) 
Moravia: 8 % (1) 17 % (2) 8 % (1) 11.1 % (4) 
Germ an States: 8 % (1) 33 % (4) 33 % (4) 25.0 % (9) 
Poland/Galicia: 0 % (0) 1 7 % (2) 8 % (1) 8.3 % (3) 
Others: 8 % (1) 8 % (1) 16 % (2) 11.1 % (4) 
TOTALS: 100 % (12) 100 % (12) 100 % (12) 100 % (36) 

Locationinl848: 
Austria-Vienna: 83 % (10) 33 % (4) 1 7 % (2) 44.4 % (16) 
Bohemia-Prague: 8 % (1) 1 7 % (2) 33 % (4) 19.4 % (7) 
German States: 8 % (1) 33 % (4) 25 % (3) 22.2 % (8) 
Others: 0 % (0) 17 % (2) 25 % (3) 13.0 % (5) 
TOTALS: 100 % (12) 100 % (12) 100 % (12) 100 % (36) 

Urban/RuralBirth: 
Urban: 66 % (8) 58 % (7) 50 % (6) 58.3 % (21) 
Rural: 33 % (4) 42 % (5) 50 % (6) 4 1 . 7 % (15) 
TOTALS: 100 % (12) 100 % (12) 100 % (12) 100 % (36) 

Knowledge of Hebrew: 
Urban Birth: 25 % (2/8) 86 % (6/7) 86 % (6/7) 64 % (14/22) 
Rural Birth: 50 % (2/4) 60 % (3/5) 100 % (5/5) 71 % (10/14) 
Totais: 33 % (4/12) 75 % (9/12) 92 % (11/12) 67 % (24/36) 

Primary Occupation: 
Religious: 8 % (1) 42 % (5) 75 % (9) 41.7% (15) 
Free Professions: 58 % (7) 25 % (3) 0 % (0). 27.8% (10) 
Professional or 

Academie: 1 7 % (2) 33 % (4) 25 % (3) 25.0 % (9) 
Bourgeois: 1 7 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 5.5 % (2) 
TOTALS: 100 % (12) 100 % (12) 100 % (12) 100 % (36) 

University Education: 
Attended: 75 % (9/12) 58 % (7/12) 58 % (7/12) 64 % (23/36) 
Studied Law 

orMedicine: 42 % (5/12) 42 % (5/12) 33 % (4/12) 39 % (14/36) 

Family Class: 
Dataobtained: 75 % (9/12) 50 % (6/12) 67 % (8/12; ) 63.8 % (23/36) 
Nobility: 0 % (0/9) 17 % (1/6) 12.5 % (1/8) 8.7 % (2/23) 
Bourgeois: 56 % (5/9) 33 % (2/6) 12.5 % (1/8) 34.8 % (8/23) 
Academie: 0 % (0/9 0 % (0/6) 12.5 % (1/8) 4.4 % (1/23) 
Religious: 44 % (4/9) 50 % (3/6) 25.8 % (2/8) 39.1 % (9/23) 
Poverty: 0 % (0/9) 0 % (0/6) 37.5 % (3/8) 13.0 % (3/23) 
TOTALS: 100 % (9/9) 100 % (6/6) 100 % (8/8) 100 % (23/23) 

Note: Raw data is given in parentheses. 
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In term s of th e maintenanc e of traditiona l Judaism , thre e factor s stand ou t as impor -
tan t in th e data : th e ability to speak Hebrew , th e intellectua l interes t in religious mat -
ters, an d occupationa l decisions . Thi s last categor y can be divided int o two distinc t 
parts : th e choic e of a religious vocatio n outrigh t and th e choic e of a religious vocatio n 
throug h th e traditiona l transmissio n of religious occupatio n from fathe r to son . Con -
sideratio n of th e linguistic questio n shows a marke d chang e in th e knowledge of He -
brew, definde d as writing in th e language,.wor k abou t texts in th e language, or any in-
dicatio n of knowledge beyon d tha t of th e formalize d texts of worship . Sixty-six per -
cen t of th e group as a whole spoke Hebrew , but it breaks down int o 92% of th e old 
group , 75% of th e middl e group , and only 33 % of th e youn g group . Thre e point s are 
evident from this ; th e importanc e of Hebre w as a "mod e of life" creatin g a sense of 
communit y amon g Jews was dying out , religious issues were no longer predominantl y 
on th e mind s of Jews as th e generation s wore on , an d Josep h II' s language laws were 
having thei r effect. As well, th e increasin g urbanizatio n of Jews who had enoug h mo -
ney to buy thei r way ou t of th e small-tow n ghetto s and int o th e growing cities has an 
effect on Hebre w knowledge , as rura l birth is mor e directl y to knowledge of th e 
language, particularl y amon g th e youngest group , in which th e rural-bor n were twice 
as likely to speak Hebre w as thei r urba n counterparts . 

Th e numbe r of Jews concerne d intellectuall y with religious issues shows a similar 
decline . Sixty-six percen t of th e old group publishe d article s in Journal s concerne d 
with religious issues or book s on religious topics , wherea s only 58 % of th e middl e 
group did so, and a paltr y 8 % of th e youn g group . These first two pieces of evidenc e 
are directl y linked to on e another , as knowledge of Hebre w would be necessar y for 
consideratio n of religious issues, just as consideratio n of strictl y religious issues would 
necessaril y constitut e a knowledge of Hebrew . Furthe r conclusion s can be drawn 
from a compariso n of th e first two sets of information . Th e relationshi p between th e 
percentag e of th e youn g group who kne w Hebre w (33%) and tha t of thos e who pu t 
tha t knowledge to use (8 %) shows th e last residue of th e parenta l generation' s religious 
devotion . Th e youn g apparentl y learne d th e language at a youn g age, but lost interes t 
in Judais m and Jewish religious issues, rarely pursuin g thos e tha t require d th e use of 
thei r language of worship . 

Th e dat a on occupationa l choic e reveals two interestin g trends . Th e first is th e 
declin e of th e importanc e of religious vocations . While 75 % of th e old group chose a 
religious occupation , only 42 % of th e middl e group and 8 % of th e youn g group did 
so. Thi s predispositio n of th e old group coul d be seen as thei r only hop e of succeedin g 
in th e world, except for th e facts tha t (1) th e remainin g 25 % chose a professiona l oc-
cupation , and (2) of th e thre e men bor n in poverty , two chose th e profession s and onl y 
on e th e rabbinate . I t is interestin g to not e tha t study for professiona l careers , predo -
minantl y law and medicíně , was chose n at a consisten t rat e throug h all thre e groups . 
Th e secon d interestin g poin t is th e increas e in th e percentag e of free intellectual s 
throug h time . Wherea s non e of th e old group chose thi s path , 25 % of th e middl e 
group an 58 % of th e youn g group did . 

Anothe r importan t facet of traditiona l Judais m is th e transmissio n of th e religious 
vocatio n from fathe r to son , sometime s even th e direc t donatio n of th e same post . Fo r 
example , O C O contributo r Ma x Stern' s fathe r had been th e Talmu d teache r in 
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Preßburg; when he went blind in 1825, the fourteen-year-old Max returned home to 
také his father's place and served for nine years. This cycle seems to be broken by the 
young generation. Of the nine children of fathers with religious occupations, the one 
in the old group followed in his father's footsteps, three of the four in the middle group 
pursued religious careers, but none of the three in the younger group did so. 

The movement of Jews into urban areas and the middle-class in the wake of the Jose-
phine reforms is also supported by evidence from the group, as well as a movement 
from the outlying areas into the capitals of Prague and Vienna. The percentages of 
those members of the growing intelligentsia born in urban areas rises consistently 
through the years. The old group is evenly divided between urban and rural, the 
middle group shows a slight (58%-42%) disposition towards the cities, but the 
urban-born members of the young group háve a two-to-one numerical superiority 
over those born in rural areas. As well, of the fifteen born in the countryside only one 
still remained there by 1848, having taken a pulpit in a small town. 

This shift mirrors the change in class composition of the families of the contribu-
tors. Only 12 % of the families of the old group can be classified as bourgeois, the rate 
rises to 33 % for the middle group and to 55 % for the youngest group. As well, 62 % 
of the families in the bourgeois category are those of members of the young group. The 
dispersion of the sons of these bourgeois families shows the chronological obverse of 
the transmission of class values that the religious families demonstrated. Of the eight 
bourgeois families none feil into the old group, so no conclusions can be drawn regard-
ing their sons. Of the three bourgeois families of the middle group, two of the sons 
pursued religious careers and one (Joseph Saalschütz) became a prof essor of archaeo-
logy. Of the five sons of bourgeois families in the young group, however, three chose 
journalistic and literary careers and the other two became a banker and a Stockbroker, 
respectively. This Stands in stark contrast to the sons of religious families, who increa-
singly chose not to follow in their father's footsteps. 

A move to urban areas frequently means moving to Vienna, particularly for those 
contributors from the Czech lands. The number of the contributors in Vienna rises 
from the six born there to sixteen by 1848. Of the ten added, five were Bohemian and 
one Moravian. This change among the Czech-Jewish population is also evident in that 
of the f ourteen born in Bohemia and Moravia (only four of whom were born in urban 
areas), seven lived in Prague in 1848, six had moved to Vienna, and only one remained 
in the countryside. 

In summary, the evidence shows the Jewish intelligentsia arising in a period of in-
creasing secularizaion, urbanization and embourgeoisment. There was a generál decl-
ine in the knowledge of Hebrew, concern with religious matters, choice of religious 
occupation, and rural residence. There was a corresponding increase in the number of 
those living in cities, particularly in the politically active capitals of Vienna and Prague, 
and of those choosing a career in the free professions, business, and finance. 

Now that the OCO's value and prominence have been established, we can examine 
its form and content. Issues range from four to seventeen pages in length, with the aver-
age issue consisting of nine pages. The typical issue contains two or three leading artic-
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les ranging from one to three pages in length, and occasionally paragraphs from re-
cently published works by or about Jews or announcements or reviews of these. Poe-
try and short stories are also common. At the end of each issue lie the Wochenberichte, 
reports from the OCO's correspondents in various locations around the Empire. In 
some cases the Updates are gleaned from local newspapers. These are very important 
for the OCO's attempt to cover adequately and speak to the entire western half of the 
Empire. Each issue contains at least two pages of Berichte. Information appears in 
almost every issue on events in Vienna, Prague and Pest. Less frequently, reports ori-
ginating in Brody, Lemberg (Lvov), and Preßburg (Bratislava) are published, with the 
last of these gaining more attention in the wake of anti-Semitic uprisings there. Cover-
age of Berlin and other German cities (especially Frankfurt during the meeting of the 
Parliament) also exists, and, more rarely, of events in Russia, France, England, the 
Netherlands, Italy, and Norway. These Berichte are not so much factual accounts of 
occurrences as recountings of recent events in an informal manner. Many read very 
much like personal letters, and often they are indeed taken from letters to the contri-
butors written by friends who live or are travelling abroad. This is most often the case 
with those places least often reported upon9 . 

Since the OCO's articles show a distinct development over the journal's history, 
our analysis must proceed chronologically. From its beginning in March, Jews made 
important contributors to the revolution. Adolph Fischhof delivered his famous "Wer 
an diesem Tag keinen Mut hat, gehört in die Kinderstube!" Speech to the students col-
lected in front of the Landhaus on the thirteenth, and was later elected to the Vienna 
Parliament along with his co-religionists Mannheimer, Joseph Goldmark, and Rabbi 
Meiseis10. Two Jews, Karl Bernard Herschmann and Heinrich Spitzer, were among 
those killed in the battle between the military and students after Fischhof's speech, and 
the latter is eulogized in the OCO's premiér issue11. 

The lead article, however, is an "Erklärung bezüglich über die Judenfrage" by 
Mannheimer, who is the dominant force in these early issues. His counseling of cau-
tion in the discussion of emancipation, and reliance upon the humanity of Christians 
and respect for the rule of law as the true path towards emancipation are taken up by 
all. He had delivered a sermon at the funeral Service for the fallen revolutionaries (who 
were buried in a common grave) on the seventeenth, which was reprinted and widely 

9 See the editor's note at the bottom of OCO, 188. 
10 The scene before the Lower Austrian Diet is described in F r a n k 1 , Ludwig August: Erin-

nerungen. Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen 29. Prag 1910, 324-327. Also note 
von Helfert's Observation that "Am 13. März war Adolf Fischhof der erste, der im Hof des 
Landhauses mutig das Wort ergriff, Max Goldner der erste, der die Rede Kossuths zur Verle-
sung gebracht, Joseph Goldmark der erste, der den Ansturm gegen die Landstände insze-
niert. Von den zwölf Vertrauensmännern, die bald darauf in den Landtagssaal hinaufge-
schickt wurden, machten neben Fischhof und Goldmark Dr. Siegfried Kapper und Dr. Bern-
hard Brühl die Wortführer." v o n H e l f e r t , Joseph Alexander: Geschichte der öster-
reichischen Revolution. 2 Bde. Wien 1907/9, vol. 1, 313 ff. As well, a third of the 29 signato-
ries of the "Manifest der Schriftsteller Wiens" were Jews, including OCO contributors 
Frankl, Kapper, Max Stern, and Josef Tauber. See R o s e n m a n n , M . : IsakNoa Mann-
heimer. Sein Leben und Werk. Wien 1922, 76 f. 

11 OCO, 6-9. 
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read in Vienna by Jews and Christians alike. Speaking on that occasion before an al-
most entirely Christian audience, Mannheimer honored the dead primarily for their 
fight for "Wahrheit, Freiheit, Recht und Würde," and made very little mention of 
Spitzer's and Herschmann's Judaism n. Only at the end did he imply their religion and 
make a short plea for Jewish equality, noting that the Christians 

habt gewollt, daß die toten Juden da mit Euch ruhen in Euerer, in einer Erde. Sie haben ge-
kämpft für Euch, geblutet für Euch! Sie ruhen in Euerer Erde! Vergönnet nun aber auch denen, 
die den gleichen Kampf gekämpft und den schwereren, daß sie mit Euch leben auf einer Erde, 
frei und unverkümmert wie Ihr13. 

His emphasis on law and humanity remained the same when he addressed Jews in a 
sermon the following day and in his lead article in March 24th's O C O , which contains 
a long quote from the 18th's sermon. His comments on emancipation in both of these 
preach the same value of understanding and the call for equality that his Grabrede had 
shown in practice. He argues that patience is necessary because "Es wird eine Weile 
dauern, bis daß sich alles ordnet und ausgleicht," a claim that is reinforced by his ser-
mon the seventh day of Pesach (4/24) which chose as its theme "stehet fest und still!"14 

Both texts call for restraint in the discussion of Jewish emancipation, arguing that 
overeager demands for equality might raise the charge that Jews are only interested in 
the revolution for their own benefit, and arguing that Austria should desire to free its 
Jews so as not to be seen as similar to Russia (a derogatory comparison that is a recur-
rent theme), and because Jews stand with Christians for the fatherland, freedom, law, 
and respect15. 

The appearance of "Nur keine Juden-Emanzipation," the most widely-circulated 
anti-Semitic pamphlet of the revolution (over 25,00 copies), also gains notice in the 
O C O . Mannheimer's rebuttal, notably, doesn't call for its suppression, concluding 
"Gut! Dafür ist Denk- und Redefreiheit!" u The pamphlet's argument centers on the 
stereotype of Jews as greedy capitalists, and hence a force for reactionary politics, 
whose emancipation would place Christians-Austrians once again under the yoke of 

12 Mannheimer showed up at the Cathedral unexpectedly, shocking all in attendence, and was 
asked to speak. On this remarkable incident, and especially for quotes from the surprised 
Priest Anton Füster's memories, see R o s e n m a n n (1922), 77 f. Mannheimers article ap-
peared in OCO, 1-6. 

13 Rosenmann(1922) , 137. 
14 R o s e n m a n n (1922), 142, 160-170. The theme is from Exodus 14:13. 
15 OCO, 1-6. Mannheimer's respect for law and order, and reliance on Christian humanity to 

secure Jewish emancipation is echoed throughout the Community. He reasons: "Was nun zu 
thun sei für uns? Für uns ? Nichts ! Alles für Volk und Vaterland, wie Ihr's in den letzten Ta-
gen gethan. [...] Jetzt nichts für uns! Keine Petitionen, keine Bittschriften, keine Bitten und 
Klagen um unser Recht. [...] Erst das Recht des Menschen, zu leben, zu athmen, zu denken, 
zu sprechen, erst das Recht des Bürgers, des edlen, freien Bürgers in seiner Berechtigung; -
nachher kommt der Jude! Man soll uns nicht vorwerfen, wir denken immer und überall nur 
an uns, zunächst an uns." See R o s e n m a n n (1922), 143 f. See also Kämpf , Saul Isaac: 
Rede, gehalten bei den am 23. März 1848 Gefallenen im israelitischen Tempel zu Prag. Prag 
1848. 

16 OCO, 5. 
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Jewish financial tyranny17. Mannheimer argues against this misconception, but the is-
sue of Jewish wealth is undoubtedly problematic for the assimilationists, as evidenced 
by the Bohemian Leopold Kompert's devotion of three articles to the question18. 
These argue two main points; that poor Jews as well as those with wealth must be free, 
and that Jews must reject the Iure of materialism if they wish to destroy prejudice and 
achieve true freedom. Kompert expresses his belief in the holiness of the poor Jew, 
who lives in small towns and travels from village to village, hawking wares from packs 
on their backs. They are the Jews most in contact with the agrarian Volk, and theirs is 
the image of Jews that the Volk has. They must not be forgotten in the strivings for 
emancipation, for they are the one remaining chance for Jews to truly become one 
with the Volk, as the "Absolutismus des Goldes" of the small clique of wealthy Jews 
must be overthrown for the revolution's victories to be secure. Jews themselves, he ar-
gues, must také the first step of rejecting their wealthy brethren, if they wish to remove 
the scourge of prejudice exhibited in "Nur keine Juden-Emanzipation" and be free to 
be united with the Volk : "machen wir den Anfang, verbrennen wir zuerst unsere 
Adelsdiplome, die wir auf der Goldwage aufgewogen... Wir wollen mit dem Volk, 
und fürs Volk leben!"19 

Kompert also argues that without the freedoms of citizenship, Jews will remain a 
people who can never become members of the social and economic groups that are the 
foci of the web of social identity. Without equality they will remain almost an un-
people, having only gradations of wealth and poverty: 

Es ist ein altes Unglück, oder Glück, wenn ihr wollt, daß wir keine Stände besitzen. Der Bauer 
kann immer Bauer, der Bürger immer Bürger bleiben - wir haben nur arme und reiche Leute; der 
arme Jude kann nur ein "Reicher" werden. Wahrhaftig, das ist mehr Unglück als Glück! Was 
muß aus dem Menschen werden - der nur reich werden kann 20. 

The scenes of Jewish rejoicing at the anticipation that füll emancipation was at hand 
that had been evident in Vienna were repeated in Prague, and the Journal turned in-
creasingly to developments in the Bohemian capital. As Simon Hock reports in a Be-
richte of March 28: "die vollkommene Einigkeit und Brüderlichkeit." The actions of 
the St. Vaclav's Bath Committee only heightened Jews' expectations, as did the en-
acting by Graf Stadion of a list of student requests. Hock comments that the third 
point of the student's petition demanded that "Kein Talent soll seines religiösen Glau-
bensbekenntnisses wegen von der Lehrkanzeln der höheren Unterrichtsanstalten aus-
geschlossen sein. [...] Hiernach kann auch der Jude Professor werden und schon mor-
gen zu lehren anfangen."21 The Jews saw this step as a necessary concomitant to Jo-

17 See v o n H e l f e r t : Konfessionale Frage. Österreichisches Jahrbuch 7 (1877) 68 f. Note 
also that David Mendl entitles his call to his coreligionists, which exhorts them not to make 
political concessions and accept only limited reliéf fromlegalrestrictions, "Nur keine Konzes-
sionen," an obvious play on "Nur keine Juden-Emanzipation". See below, and OCO, 241 f. 

18 These were entitled "Für unsere armen Juden," Die Juden und die Geldaristokratie," and 
"Für unsere armen Juden IL" 

19 OCO, 19 f., 33 f., and 36 f. 
2° OCO, 36 f. 
21 OCO, 15. 
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seph II's opening of the universities to them and hoped that it was a precursor of furth-
er improvements in social status through entrance into other respected posts. 

The question of the elections to the Prague city Council was an important one, since 
it would indicate the revolutionary government's commitment to Jewish equality and 
the weight Jewish voices would be given in determining the legislative fate of the Ju-
densteuer and legal codes pertaining to Jews, Hock joyously reports that 

Heute ist die Wahl des Bürgermeisters, auch allen Juden, die in der Christenstadt Häuser ha-
ben, ist das Wahlrecht zugestanden, das Ghetto oder die Judenstadt hat ein Comité von 12 Wäh-
lern ernannt und dadurch ist das Princip anerkannt, daß auch die Juden einen Theil der Bürger-
schaft ausmachen22. 

The anti-Semitic undercurrent that had long existed in the Czech lands unfortuna-
tely began to resurface as a result of the generál chaos of the revolutionary year, parti-
cularly in the more radically nationalist areas of the countryside. In the excitement and 
emancipatory promise of the times, however, the liberal Jews of the O C O were will-
ing to dismiss small outbreaks and console themselves that such incidents were 
unimportant in the larger context of the dawning of a new age in Jewish-Christian 
relations. As the correspondent who covered an arson attack reports: "Excesse gegen 
Juden sind nur in Ledits (Ledetsch) vorgefallen, und bereits wurden vom Oberstburg-
grafen die nöthigen Verfügungen getroffen, und es ist nicht zu fürchten, daß solche 
weiter stattfänden23." This overconfidence reaches an extreme in an unknown author 
who goes so far as to claim, regarding the same incident, that it "bedarf keines Com-
mentars; vielmehr ist es selbst ein Commentar zu andere Verfolgungen. Es ist der 
Communismus, der sich regt und zuerst gegen die schwächsten schlußlosesten Theil 
wendet24. [!]" 

Voices dissenting from the generálky rosy picture of the revolution's success in Pra-
gue begin to be heard in the OCO's pages shortly thereafter. The question arises 
whether the nationalist direction the Bohemian National Committee is increasingly 
pursuing and the generál spread of the national rebirth, will aid or harm the cause of 
emancipation. "Dr. B," the author of "Was thut jetzt den Israelitischen Böhmens 
Noth?" maintains that the rising nationalism will stand as a barrier to Jewish freedom. 
He believes that the anti-Semitism of lower classes, who are those most inflamed by 
Czech patriotism, may have an impact on those groups (intellectuals, etc.) within the 
movement most willing to extend füll rights immediately to the Bohemian Jewry: 

Wenn auch die großherzigen Stände Böhmens vielleicht aus Rücksicht fürs Volksvorurteil 
nicht die augenblickliche Gleichstellung mit der christlichen Bevölkerung aussprechen werden, 
so wird doch, so hoffen wir, eure (jüdische Böhmer) Lage bedeutend erleichtert werden25. 

He tries to link the position of the Jews to the nationalist countryside by comparing 
the Judensteuer to the roundly-hated feudal labor due, the Robot: "Wird nicht das 
Judenschutzgeld an die sogenannte Herrschaft mit der Robot ein und dasselbe 

22 OCO, 15. 
23 OCO, 47. 
24 OCO, 59. 
25 OCO, 52. 
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Leichenbegängni ß feiern , in einem Sarge begraben werden? " I t is a symbol of th e 
wanin g but still prevalen t optimis m tha t he closes with th e cry tha t "die Zukunf t ist 
nich t so düste r als ma n im ersten Augenblicke glaube möchte!" 2 6 

Th e threa t tha t Czec h nationalis m presente d as a result of th e anti-Semitis m of its 
large lower middle-clas s advocac y thre w th e Bohemia n politica l questio n firmly int o 
th e Spotligh t for th e liberal Jews involved with th e O C O . Ther e were stron g pressure s 
for Jewish alliance , as well as repellin g forces, on bot h sides of th e German-Czec h de-
batě , but th e linguistic litmu s test placed the m in th e cam p of th e oppressor s in th e 
mind s of man y Czec h nationalists . In orde r to bette r thei r politica l positio n with re-
gard to th e increasingl y dominan t Czec h forces, calls were issued for th e learnin g of 
th e Czec h language. These calls were no t primaril y motivate d by opportunism , al-
thoug h th e poin t is mad e tha t th e turbulenc e of th e pat h to emancipatio n migh t be con -
siderably eased if Jews coul d say "wir sind Böhme r wie ihr!" in th e Bohemia n tongue . 
" D r . B " writesthat : 

Nich t nur euer materielle r Vortheil befiehlt euch , die Kenntni ß der czechische n Sprach e euch 
anzueignen , sonder n es ist heilige Pflicht für euch , euch vollkomme n vertrau t zu mache n mit der 
Sprach e des Landes , welches ihr bewohnt , mit der Sprach e euerer Mitbürger , von denen ihr ver-
langt, daß sie alle Ausnahmsgesetz e gegen euch aufheben . [...] Eure Kinde r müssen [...] 
böhmisc h sprechen , lesen und schreiben . Die deutsch e Sprach e darf von heut e an nich t die ein-
zige, nich t die bevorzugte sein27. 

These linguistic aims are shown to be desired and supporte d by Czechs , as th e O C O 
quote s th e edito r of th e Czec h magazin e Kwěty: 

Hoffen wir, daß die Zeit nich t mehr fern ist, wo neben der Psalmen Davids auch böhmisch e 
Nationalliede r in israelitischen Schulen ertöne n und israelitische Kinde r ihre Gebeth e und from-
men Gefüh l nich t nur in hebräische r und deutsche r sonder n auch in böhmische r Sprach e zum 
Himme l senden werden 28. 

In th e middl e of April com e increase d report s of anti-Semiti c riot s aroun d Bohemia , 
and by th e end of th e mont h a plague of violence has taken hold of Prague . Hock , who 
had believed with th e other s in th e isolated natur e of earlier incidents , report s on th e 
26th of April tha t "Furchtba r sind wir als unsere n süßen Träume n von Eintrach t un d 
Verbrüderun g aufgeschreck t worde n . . . [der Traum ] von Gleichhei t un d Bruderlieb e 
ist plötzlic h zerstorben." 2 9 Th e pat h to destructio n began with increase d activity in 
anti-Semiti c pamphlets , and was quickly followed by demand s tha t all Jews in Chri -
stian areas of Pragu e retur n to th e Judenstadt. Before th e governmen t could take ac-
tion a rio t ocure d in th e Fandelmarkt,  where Jews were require d to have thei r shops , 
on the 15th of April, which include d several horrifi c suggestions on ho w to deal with 
th e "Jewish Question: " 

Währen d die Einen sich mit der Vertreibun g derselben aus der sogenannte n Christenstad t be-
gnügen wollten, wünschte n die Andern auch eine Räumun g des Tandelmarkts , eine dritt e Parte i 

2 6 OCO , 52. 
2 7 OCO , 52 f. This viewpoint become s argued more franticall y later in the year, as a Solution 

to the problém of the anti-Semiti c riots. See Joseph Wertheimer' s "Bitte und Vorschlag." 
OCO , 107 f. 

2 8 OCO , 58. 
29 OCO, 83. 
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sprach sich für Plünderung und Anzündung der Judenhäuser aus, eine vierte für gänzliche Verja-
gung aus dem Lande. Was einige Ultras für Absichten hatten, mag ich gar nicht aussprechen, mir 
schaudert schon vor dem Gedanken30. 

That even after witnessing this, however, Hock is able to express his hope and belief 
that this will be the final anti-Semitic outbreak before the onset of true brotherhood -
"damit die gegenwärtige Judenverfolgungen die Vorboten einer kommenden Völker-
und Glaubensverbrüderung werden, und dieß das letzte Aufflackern der Hasses-
flamme sei, die bald darauf für immer verlischt," - is a sign of how deeply Bohemian 
Jews wished to be accepted in their homeland. 

Despite Hock's hope, a Vienna Wochenbericht reports that many families have arriv-
ed there, in flight from Prague. His own Bericht of the 17th of May teils of further 
disturbances in the city, and pionts out that the National Guard and students had to 
be called to defend the Jews against a rioting mob in the Fandelmarkt1'1. Hock finally 
surrenders his hope that the persecutions will die down, and ends with "Bisher ist 
zwar noch kein Schuß gefallen, aber alles fürchtet, daß es noch zu den ernstesten Kon-
flikten kommen könnte, und wir sehen mit Angst der Zukunft entgegen."32 The 
Fandelmarkt, which closed after the riots of mid-April, had not been reopened until 
May eight, and then only under the protection of the National Guard and a student 
militia committee33. 

The OCO's most suggestive analyes of the Bohemian anti-Jewish unrest portrays 
its causal basis as within Habsburg social development. These describe the riots as ex-
amples of modern anti-Semitism, pointing out their difference from the earlier reli-
giously-motivated attacks and accenting the perception of Jews as alien economic op-
pressors. The anonymous author of "Die Judenverfolgungen und die Judensache" 
describes the attacks as having 

keine religiöse, sondern eine soziale Basis. Unsere Zeit hat sich bisher in dem Masse von allem 
religiösen Fragen entfernt gehalten, und die Parole des Glaubens entflammt so wenig ihre Strei-
ter, daß in dem Brausen der Kampfesworte und Schlachtenrufe der Religion ganz verklingen 
[...] Auch haben die entzügelten Verfolger selbst das oft genug geklärt, daß sie die Juden nicht 
ihrer Religion wegen verfolgten, sondern aus ganz anderen Gründen und Ursachen34. 

The author reasons that these "anderen Gründe" arise from the misconception of 
the wealth of Jews as a social group. On this basis, then, the "Proletarier" would have 
two psychologically-valid reasons for opposing Jewish emancipation: on the one 
Hand, Jews are perceived as wealthy, and therefore as supporters of the oppressive 
absolutist systém; on the other, they would oppose any steps toward Jewish freedom 
to defend their own position - "aus der Furcht von jüdischer Concurrenz, vor dem 
Umsichgreifen jüdischer Tüchtigkeit und Gewandtheit, wenn diese einmal sich einer 
gleichen Berechtigung mit den Uebrigen zu erfreuen haben würde."35 He believes that 
the attacks are a necessary part of the process of emancipation, however, because: 

30 OCO, 84. 
31 OCO, 101. 
32 OCO, 102. 
33 OCO, 115. 
34 OCO, 79. 
35 OCO, 79. 
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Das Volk wird dem Juden sein Recht gleichsam als Sühne, als ein Geschenk bieten für alles 
Elend und alle Verfolgungen, die er zu erdulden hatte. [...] Es ist gut, daß das Volk die Juden 
wieder einmal elend, unglücklich sah. Es erinnert sich zu viel an die Geldsäcke. Gut, daß es die 
Juden wieder einmal in Jammer gesehen hat. Das Volk haßt keinen Unglücklichen36. 

Another interesting perspective on the Verfolgungen in Prague is provided by 
Marcus Teller, who also argues from a social and economic perspective. He finds their 
foundation lying in the shortage of goods causing unrest across the Empire, exacerbat-
ed by the largely valid Christian claims of price gouging on the part of Jewish Fandel-
markt sellers. He writes that the Jewish businessmen must remove the basis for these 
claims, if peace and equality are to be achieved: 

Laßt ab, laßt baldigst ab, ehe es vielleicht zu spät wird, von den vielen Mißbräuchen. [...] Es 
wollen nämlich alle Verkäufer des Tandelmarkts und auch jene außerhalb desselben einen Verein 
bilden, in welchem sie bestimmen, nur zu festgesetzten Preisen zu verkaufen. Sobald [...] dann 
wird eine neue licht- und glanzvolle Aera nicht nur für den Tandelmarkt, sondern für alle Israeli-
ten Prags erscheinen37. 

The June uprising in Prague caused an increase in the fears of even more attacks on 
Jews and their businesses, as well as a lacuna in the Wochenberichte from the city. The 
primary concern is over the mobilization of the workers in the cotton f actories on Pra-
gue's outskirts. Many of the largest factories are Jewish-owned, and the Community 
fears a repeat of the Luddite labor riots of 1844, which lasted several weeks and spread 
from machine-breaking to the attempted destruction of the Fandelmarkt, and finally 
to direct attacks on Jewish residential property. The social dislocation caused by fairly 
rapid industrialization in the textile industry was not perceived at the time, and claims 
were made that "Jewry and the pressure it exercised upon the working class were alone 
and solely responsible."38 In light of this, Hock's fears are well grounded: 

Eine finstere Wolke lagert noch über unserm Horizont, es sind dies die Kottondruckerwirren. 
Haben dieselben schon vor 4 Jahren, in einer Zeit wo sonst nicht das leiseste Lüftchen von 
Unordnung wehte, uns Verfolgungen herbeigezogen, um so mehr sind selbe nun in der Sturm-
periode der Revolution zu fürchten39. 

In these hectic June days, Prague's Jews f ound themselves dragged increasingly into 
the Czech-German political strife. They found themselves "wie gewöhnlich der Spiel-
ball der Revolution," at once courted by both groups and subject to verbal and physi-
cal attacks from both groups40. Many even discussed appealing to the despised Win-
dischgrätz and the reactionary military to save them from the possibility of warfare 
between Czechs and Germans with Jews caught in the crossfire. Since Hock was 
among the thousands of Jews who fled the city in the weeks immediately following the 

36 OCO, 80. 
37 OCO, 190. 
38 This pamphlet is cited in K i s c h (1949), 31. An interesting account of both the causes and 

events of the riots is W o l f g r a m m , Eberhard: Der böhmische Vormärz, im besonderen 
die böhmischen Arbeiterunruhen des Jahres 1844 in ihren sozialen und politischen Zusam-
menhängen. In: O b e r m a n n , Karl and P o l i š e n s k ý , Josef (Eds.): Aus 500 Jahren 
deutsch-tschechoslowakischer Geschichte. Berlin 1958. 

39 OCO, 179. 
40 OCO, 179. 
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rebellion, the Berichte of this period are filed by Saul Isaac Kämpf, the city's head 
Rabbi41. 

In the aftermath of the uprising the Jewish contributors try to assess the dimension 
of the political change, how their position could have been better if a different course 
had been followed in the midst of the revolt, and how best to proceed in the new, 
Czech-dominanted environment. Simon Hock argues that the Prague Community 
should have shown more support for the rebellion against the hated Windischgrätz, 
denouncing the laggardliness of the. Judenstadt. He claims that Jews' failure to support 
the uprising most certainly hurt them politically: 

Die Juden konnten sich auch nur schwer zum Barrikadenbau entschließen, und als die ganze 
Altstadt von diesen Revolutionswällen schon vollgepfropft war, sah man in der Judenstadt im-
mer noch keine, bis man endlich am 3. Tage auf vieles Drängen 2 errichtete. Diese Neutralität 
und Unthätigkeit im Aufruhr, waren Ursache der unsinnigen Verdächtigung, die man gegen uns 
aussprengte42. 

Instead, Hock argues, the Jews took too much care in defending their property in-
terests, also politically damaging given both Prague's recent radical shift. He describes 
vividly the signs that appeared on several Jewish businesses proclaiming "Holy is pro-
perty, whether Jewish or Christian."43 

After the June days several articles appear on local Prague politics, expressing views 
both friendly and and antipathetic towards the Czechs. Abraham Schmiedl, a Mora-
vian Rabbi, argues in his "Vertrauensmänner" that the Committee of Seven, which is 
to rule until elections can be held to collect a füll assembly, shouldn't be trusted, refer-
ring to its members as "recht komisch Vertrauensmänner." Isidor Busch disagrees, 
saying that he knows some of the men personally. Schmiedl expands his argument to 
produce an injunction against trusting Czechs generálky: "liegt denn die Zeit schon so 
lange hinter uns, wo diese Menschen sich aus der Judensteuer [... die] uns materiell 
und geistig darnieder drückte, ein Geschäft machten; wo sie gierig jede Denuntianten 
aufhaschten, die ihren Säckel voller, und die unsere leichter machte?!"44 

Marcus Teller, however, takes the opposing side, personifying the deep love many 
Jews had for Bohemia and the Czech people, and their hopes for good relations bet-
ween the groups, in two articles: "An einige Herren in Böhmen" and "Toleranz der 
Czechen." In the first, he argues that it is premature to blame the Czech people for the 
persecutions until all the evidence has been gathered and the Czechs' explanation for 
any violence perpetrated by them is heard. In this same article, he chastises Prague's 
Jewish residents for failing to play a larger role in the June uprising, pointing out that 
Jews had wandered into Bohemia centuries before Libussa and should be supporters 
of Czech nationalism if they truly desire to live up to their claim of loving the Bohe-
mian fatherland45. 

Teller, in the very next issue, reverses field and takes the Czechs to task, however. 
Underneath a motto in Czech, and after proclaiming his deep love for the Czech 

41 OCO, 188. 
42 In an article entitled "Die Prager Judengemeinde im Jahre '48." OCO, 201. 
43 OCO, 201. 
44 All quotations in this paragraph are from OCO, 208 f. 
45 OCO, 221 f. 
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Lands and people, he recounts for his Czech readers how he had tried through the 
years to show them the Bohemian Jews' love of their fatherland. Then he offers a 
challenge to the Czechs to prove their humanity, tolerance, and nobility: 

Das Czechenthum hat der unbestrittenen Ruhm, der Fokus der slavischen Intelligenz zu sein. 
Der Intelligenz wohl - ob aber auch der Humanität? Man sollte es kaum glauben, daß Humanität 
nicht eng an Intelligenz gekettet ist, und doch - und doch - Welch ein Vergleich zwischen den 
Czechen und ihren anderen slavischen Brüdern! In Lemberg und Krakau verlangt man unbe-
dingte Gleichstellung der Juden, in Bukarest wird die definitiv ausgesprochen [...] Sind die 
Polen, Ruthenen, Wallachen, Kroaten von minder edlem Blute als die Czechen46? 

Countinuing anti-Semitic violence in the Czech lands, coupled with slow action on 
Jewish issues, caused Jews to question their faith in the Czechs' ability and desire to 
change Jews political and legal Status. Their wavering loyalties revealed themselves in 
the O C O in two ways: the consideration of strategie changes in the f ormulation of de-
mands and increasingly strident calls for emigration. The first of these argued that 
since governments were not acting on Jews'pleas for an immediate granting of füll legal 
and political rights, perhaps seeking concessions might enable Jews to make at least 
moderate gains. 

The concessionary position took two forms; one political and one religious. The 
political stratégy involved lessening demands, believing that a gradualist approach 
would be more likely to have success. Opposition to this conception was voiced by 
David Mendl, who argued that such a course had never succeded in the past, and that 
a Strategie retrenching in this crucial phase of the revolution could be interpreted by 
anti-Semites as a lack of confidence in the revolution's ultimate victory 47. Those in f avor 
of religious concessions hoped that by sacrifing some religious positions - such as die-
tary restrictions and the celebration of the sabbath on Saturday -Jews could come to 
be seen as more like their Christian brothers and the road to equality would then stand 
open. Simon Hock disagrees, saying that the struggle for religious freedom is part of 
the revolutionary endeavor, and that without it, the revolution's success is worthless, 
for "Was ist die Freiheit der Zunge und äußerlicher Demonstration gegen die Freiheit 
des Gewissens und des innersten heiligsten Lebens?" He also argues that what the ra-
dically reformist Jews see as the destruetion of the barriers between Jews and Chri-
stians is "Vergebliche Mühe! Tausend und aber tausend Barrikaden steigen in jedem 
Nu aus der Erde empor."48 Hock also points out that in those countries where Jews 
had the most freedoms and equality, no diminution of religious belief had been neces-
sary to achieve their positions, and that anti-Semites make no distinetion between the 
more liberal and more conservative Jews: "orthodoxe wie neologe Juden wurden mit 
gleicher Liberalität geplündert und fortgejagt."49 

The second important O C O response to the anti-Semitic violence and the increasing-
ly difficult political position of the Jews showed itself in the creation of societies urg-
ing emigration to the United States. The "Auf nach Amerika" movement was named 

46 OCO, 240. "Toleranz der Czechen" oecupies pp. 239-41 in its entirety. 
47 All citations in this paragraph are from OCO, 241 f. 
48 OCO, 247-250. 
49 OCO, 145. 
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after th e title of two article s by Leopol d Kompert , whose call for emigratio n to Ame-
rica can only be ascribed to th e Bohemia n anti-Semiti c attack s because of th e timin g of 
th e campaign' s initiation . I t mad e its appearanc e at one peak of anti-Jewis h unres t -  in 
th e same Ma y sixth issue tha t contain s Hock' s repor t on th e Pragu e riot and subsequen t 
closing of th e Fandelmarkt -  and long before any sign of th e revolution' s failure 50. 

Th e topi č generate d immediat e interes t across th e Empir e alread y in th e issue with 
Kompert' s first article , ther e was a shor t contributio n by Isido r Busch - whose par t in 
thi s canno t be understated : he co-chaire d th e Vienna Auswanderungscomité with 
Ludwig August Frank l -  which name d twenty-seve n peopl e (twenty-thre e single men 
and two marrie d couples ) who had decide d to make th e journey , and "grossentheils " 
had secured th e necessar y funds for th e excursion . Of these , thirtee n were from Hun -
garian-controlle d land s (probabl y from Preßburg , where some of th e worst riot s too k 
place) , eight from Bohemia , four from Galicia , and two from Moravia . In additio n to 
giving evidenc e abou t th e journal' s dispersion , thi s can be seen as a measurmen t of th e 
severity of anti-Semitis m in different areas of th e Empire . Th e documen t also listed 
ages and occupation s for th e twenty-fiv e men . Thei r ages ranged from eightee n to 
forty-two , with an average of twenty-six . Th e dominan t occupationa l class listed was 
"Handelsmann " (15), but less profitabl e occupations , such as housepainte r and pipe -
maker , were also evident 51. 

Th e cost of th e journe y was a sourc e of major concer n for thos e interested . Compet -
ing advertisement s for steamshi p companie s began to occup y th e inside covers of th e 
journal , and appeal s were mad e for donation s from thos e who decide d to remai n in th e 
Empire , so tha t thos e who had chose n to emigrat e could afford to buy land and farm 
equipmen t in thie r new homelands 5 2. Th e emigratio n committee s tha t spran g up in 
Pest , Prague , Vienna and othe r town s and cities tried to mak e arrangement s so tha t 
emigratio n was a feasible economi c Option . Tha t man y too k advantag e of thi s is appa -
ren t from Wochenberichte report s from Hori z and Prague , where Hoc k report s tha t 
"Di e Liste der Personen , welchen in diesen Tagen Pra g für imme r verlassen habe n . . . 
um in Nordamerik a eine neu e schöner e Heima t zu suchen , würde eine ganze Seite fül-
len. " 5 3 Anothe r plan for financia l support , which gained no visible support , was pre -
sente d in an anonymou s "Offener Brief in Angelegenhei t der Auswanderer, " writte n 
by a Galicia n Jew from Brody . Th e lette r describe d a plan whereb y large sums of mo -
ney coul d be obtaine d as loan s from th e wealthie r Jews, which would the n be lent to 
enabl e poore r Jews to emigrate . Th e new immigrant s would be placed unde r th e nom -
inal supervision of an agent in th e Unite d State s unti l th e loan had been repaid . Al-
thoug h thi s plan never cam e to fruition , it indicate s th e variety of option s explored by 
thos e who wished to emigrat e or fostered emigratio n  5 4 . 

Th e movemen t had its detractors , however , who objecte d on bot h politica l and reli-
gious grounds . Th e politica l opponents , includin g David Mendl , argued tha t emigra-

50 OCO , 77. 
51 OCO , 111. 
52 See, for example the inside back cover of Numbe r 1C. 
53 OCO , 281. 
54 OCO , 139 f. 
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tion constituted a betrayal of one's fatherland, that the persecutions are no more than 
the "Help! Help!" cries of overexcited youngsters that will soon die down, and that a 
lange amount of emigration could, in fact, increase the persecution of those who re-
main behind, as well as constituting a great disservice to those Christians who had 
supported the cause of Jewish emancipation and defended Jewish property against 
attack55. 

Religious Opposition is presented by Abraham Schmiedl, who argues that Jewish 
communities like those in Europe do not exist in America, and that as a result Jews will 
be forced to leave the faith. He takes his motto from Psalms 37:3: "Bleib im Lande und 
nähre dich im Glauben und Vertrauen." It is the duty of each Jew to stay in the Empire 
and work for emancipation, a battle that will eventually be won, for the cause is a right-
eous one. One who emigrates betrays his Jewish brothers and forefathers who had 
died there for their religion, and "in der Flucht sein Heil sucht."56 

The strongest Statement in favor of emigration is an anonymous one, written as an 
open letter to David Mendl and entitled "Und immer doch: Auf nach Amerika!"57 In 
a page laced with biting sarcasm, the author attacks both the political and religious de-
tractors of emigration. He destroys Mendl's argument regarding the imminent disap-
pearance of the anti-Semitic uprisings. He rejects the idea that emancipation will come 
to the Jews in the reasonably near future, and most certainly not from the governments 
of the anti-Semitic mobs. Finally, he changes Schmiedl's cry from "Bleib im Lande 
und nähre dich im Glauben und Vertrauen," to "Bleibet im Land, und - laßt Euch tau-
fen!" pointing out the increasing number of conversions away from the faith, and ar-
guing that remaining in old, weary communities was actually harming rather than pre-
serving the religion. This polemic fittingly closes the discussion. 

In conclusion, it is important to note the differences between the contributors of the 
younger and the older Jews. Although many of the articles are unsigned and informa-
tion about the authors of many others is unobtainable, some tendencies may yet be 
described. The younger authors were much more in the radical camp. Kompert led the 
call for emigration, and was immediately supported in the "Auf nach America" move-
ment by Busch, Friedrich Mannheimer, and Sigmund Herzl. All of these authors were 
members oftheyoung group, and those who chose to emigrate were alsoprimarily in the 
youngest group (although economic considerations certainly were a large part of the 
motivation). Unfortunately, nothing is known about the two who stood in Opposition 
to emigration, David Mendl and Rabbi Abraham Schmiedl. However, it can be assum-
ed likely that Schmiedl was at least middle aged, as the youngest practing Rabbi who 
contributed to the O C O was the thirty-seven year old Leopold Low, and the second 
youngest Abraham Geiger, both of who were also reformers. Moderate reformist 
views were commonly expressed by the young authors, but these were tempered by 

55 OCO, 139. This was in an explicit attack on Kompert entitled "Offener Brief an alle Auswan-
derungslustigen, insbesondere and Herrn Leopold Kompert." 

56 OCO, 147-149. 
57 OCO, 203 f. Kisch attributes this piece to Isidor Busch in K i s c h (1949), 53. 
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an unwillingness to question the religion's ethical foundations. In addition, the young 
authors tended to be more critical of the trends toward materialism and commerce in 
Jewish communities. 

Perhaps these tendencies toward political liberalism, maintenance of the religion 
through reform, rejection of materialism, and willingness to emigrate, when taken in 
sum, provided the foundation for the strong Zionist movement evidend in the Czech 
lands from the 1880s onward. As Simon Hock bitterly noted "Unser ganzes Sinnen 
und Trachten ist, o welche Schmach! den Juden in uns zu verleugnen und zu vernich-
ten, im diametralen Gegensatz zu allen Völkern.. . Wir entsagen feige aller Hoffnung 
auf Wiedererlangung unser Selbständigkeit, ja so weit ist es gekommen, wir schämen 
uns des Gedankens, wieder wie einst ein großes freies Volk zu werden."58 Even if no 
clear lines can be drawn between the two movements, the study of Bohemian Jews, 
caught in a complex web of revolutionary, nationalist and reformist pressures, still has 
much more of interest to yield. 

58 OCO, 248. 



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

B Ö H M E N S IM 19. J A H R H U N D E R T * 

VonPetr Novák 

Interethnisch e kultural e Zusammenhäng e un d die Relativierun g der Unterschied e 
nationale r volkskulturelle r Traditione n sind in den letzte n vier Jahrzehnte n in ver-
mehrte m Umfan g Gegenstan d wissenschaftliche r Erörterun g geworden 1. Di e Erfor -
schun g der unterschiedliche n Motiv e neuzeitliche r Nationalbewegunge n un d deren 
Zusammenhäng e mit gesellschaftliche n un d kulturelle n Umwandlungsprozesse n be-
stimmte n dabei die unterschiedliche n Richtunge n der einzelne n Forschungsansätze . 

Zu ihne n kan n auch die Ethnochoreologi e mit ihre n fachspezifischen , bisher eher 
wenig beachte n Forschungsansätze n Wichtiges beitragen . Di e relativ junge Diszipli n 
ha t sich von romantische n Vorstellunge n un d aus diesen resultierende n pflegerischen 
Intentione n befreit . Ihre m Gegenstan d „Volkstanz " -  Gebrauchstanz , traditionelle r 
Tanz , volkstümliche r Tan z - näher t sie sich heut e mi t verfeinerte m methodische n In -
strumentariu m als Kommunikationsobjek t un d Kommunikationsfel d zugleich , sie 
beschreib t bzw. interpretier t ihn in seinen jeweiligen geschichtlichen , sozialen un d 
sonstigen konkrete n Existenzbedingungen . Di e so erzielte n Ergebnisse der moderne n 
Tanzforschun g könne n dan n ihrerseit s zur Klärun g umfassender , disziplinüber -
greifender Fragestellunge n einen Beitra g leisten . 

Die s ist auch das Zie l der vorliegende n Untersuchung . Inde m sie eine konkret e 
Situatio n im Gebrauchstanzrepertoir e Böhmen s vor etwa 150 Jahre n vorführt , 
möcht e sie zeigen, wie einem zunächs t rein patriotisc h angelegten un d verstandene n 
Musikstück , nämlic h dem Radetzky-Marsc h von Johan n Strauß-Vater , noc h andere , 
ja konträr e Funktione n zuwachse n können : auße r jenen des Ausdruck s patriotische r 
Gesinnun g ode r bloße r Unterhaltun g auch eine unterschwelli g Widerstan d an-
deutend e un d „demokratische" . 

Zunächs t aber zur Erinnerun g einige wenige Date n über die Zeitumständ e der Ent -
stehun g des nachmal s so berühmte n Musikstücks . Johan n Josef Wenze l Gra f Ra-
detzk y von Radet z ha t ihm den Name n gegeben. Am 2. Novembe r 1766 im mittelböh -
mische n Trebnit z (Třebnice ) geboren , hatt e er schon in den Freiheitskriege n 1813/1 4 

* Für textlich-stilistisch e Bearbeitun g dankt der Verfasser Dr . Geor g R. Schroubek . 
1 Vgl. z.B. Baus inge r , Hermann : Zur kulturelle n Dimensio n von Identität . Zeitschrif t für 

Volkskunde 72 (1973) 210-215. -  N i e d e r e r , Arnold: Wege zum nationale n Selbstver-
ständni s und zum Fremdverständnis . Einführun g oder Empirie ? Ethnologi a Europae a 4 
(1977) 43-49. -  Heima t -  Traditio n -  Geschichtsbewußtsein . Studien zur politische n Bil-
dung. Main z 1986. 
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als Stabschef Karl Philipp von Schwarzenbergs als militärisches Talent auf sich auf-
merksam gemacht. Später war er Festungskommandant von Olmütz, 1831 wurde er 
mit dem Kommando über die österreichischen Truppen in Oberitalien betraut. Seit 
1836 bekleidete er den Rang eines Feldmarschalls. Die nationalen Einheitsbestrebun-
gen der Italiener ließen Habsburgs Position im Lombardo-Venetischen Königreich, 
einer Schöpfung des Wiener Kongresses, zunehmend gefährdet erscheinen. Nach der 
Wiener Märzrevolution brachen in Mailand und Venedig Aufstände aus, zu deren Un-
terstützung Karl Albert von Sardinien-Piemont noch im gleichen Monat Österreich 
den Krieg erklärte. In den nun folgenden militärischen Auseinandersetzungen in 
Norditalien operierte Radetzky erfolgreich, während in Wien, Budapest und Prag die 
Revolution ihren stürmischen Verlauf nahm. Hieraus ergab sich eine paradoxe 
Gleichzeitigkeit miteinander eigentlich unvereinbarer emotionaler Einstellungen. 
Noch vor dem für Österreich siegreichen Treffen bei Custozza Ende Juli veröffent-
lichte Grillparzer sein Radetzky-Gedicht mit der berühmten, freilich alsbald auch 
parodierten Zeile „ . . . in deinem Lager ist Österreich" - Ausdruck einer trotz der unge-
klärten innenpolitischen Lage verbreiteten patriotischen Hochstimmung. Ihr hatten 
sich auch die nicht wenigen revolutionären Studenten nicht verschlossen, die seit den 
ersten Apriltagen freiwillig zu den Fahnen der österreichischen Truppen in Italien eil-
ten, um dort gegen eben jene Italiener zu kämpfen, von denen sie doch den Kalabreser 
als Bekenntniszeichen revolutionärer Gesinnung entlehnt hatten. Und während Grill-
parzers Gedicht erscheint, tagte in Prag der Slawenkongreß und wurden die Rufe nach 
einer Umwandlung des Habsburgerreiches in einen „Bund von gleichberechtigten Völ-
kern" laut, nachdem die im März noch gemeinsam siegreiche tschechisch-deutsche 
Revolutionsbewegung nunmehr in zwei tief zerstrittene nationale Lager zerfallen war. 
Als wenige Tage später die Kapitulation der von Windischgrätz in Brand geschossenen 
Stadt dem Pfingstaufstand der Prager tschechischen Studenten ein Ende bereitete, ge-
schah dies nicht ohne eine gewisse Genugtuung der Revolutionäre in Wien, die zwar die 
magyarischen Nationalen als ihre Verbündeten feierten, nicht aber die böhmischen und 
die italienischen. So herrschte in der Donaustadt, auch wenn der kaiserliche Hof aus ihr 
vor wenigen Wochen hatte nach Innsbruck flüchten müssen, bei großen Teilen der Be-
völkerung eine patriotisch-österreichische Radetzky-Begeisterung, die sich nach 
Custozza und nach dem Mailänder Waffenstillstand vom 6. August noch steigerte. 

In dieser politischen Situation und Stimmungslage nun erlebte der Radetzky-
Marsch am 7. August seine Uraufführung auf dem Wiener Wasserglacis, und zwar an-
läßlich einer Gedenk- und Seelenmesse für die bei Custozza Gefallenen 2. Andere Quel-
len nennen den 31. August als den Tag der ersten öffentlichen Darbietung des Mar-
sches; ihnen zufolge habe Strauß-Vater an diesem Datum ein großes Siegesfest zu Eh-
ren des greisen Feldmarschalls veranstaltet und dabei die Volkshymne und anschlie-
ßend den Radetzky-Marsch gespielt. Ein paar Wochen zuvor hatte er freilich einen 
„Marsch der Nationalgarde" geschrieben, aber dem unter dem Eindruck der italieni-
schen Siege veränderten Klima, das ja auch dem Kaiser die Rückkehr in die Wiener 
Hofburg erlaubte, entsprach der Radetzky-Marsch besser. Der wurde alsbald sehr 

2 A n d i c s , Hellmut: Das österreichische Jahrhundert. Die Donaumonarchie 1804-1900. 
3. Aufl. München 1984, 90 und 292, Anm. 13. 
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populär u n d mag zur Stabilisierung der patriotischen Radetzky-Begeis terung beige-
tragen haben, so wie er sicherlich umgekehr t auch von dieser profititiert hat . 

Das schmissige Musiks tück, das sich heute so sympathisch unkriegerisch anhör t , 
erlebte in Wien selbst eine wechselvolle Wirkungsgeschichte . Es erklang bei der Lei-
chenfeier für den erst 1858, also 91 jährig, vers torbenen Feldmarschall anstelle der 
Volkshymne u n d w u r d e auch später gerne bei offiziellen Anlässen gespielt, vorzugs-
weise bei militärischen. W u r d e er so fast zu einer Ar t inoffizieller schwarzgelber 
H y m n e , so diente er andererseits den in Wien selten fehlenden Spaßvögeln als musika-
lische Grundlage für immer neue Textunter legungen. H e u t e schließlich begleitet er 
die Wiener , und nicht nu r sie, in jedes neue Jahr als stets wirkungsvolles nostalgisches 
Schlußstück des zur Inst i tut ion gewordenen Neujahrskonzer ts der Gesellschaft der 
Musikfreunde. 

Außerhalb der Donaumet ropo le erfuhr Johann Strauß'-Vaters O p u s 228 auch 
andere Bewer tungen. D e r italienischen Freihei tsbewegung, der auch Verdi nahestand, 
galt es lange als H y m n e der H e n k e r . Bei der Hochze i t der englischen Prinzessin A n n e 
1873 in L o n d o n wiederum erklang es auf Wunsch des Bräut igams, von der Orge l ge-
spielt, während die Neuvermähl ten langsam aus der Westminsterabtei schrit ten. 

N o r b e r t Linke schrieb kürzlich über unser Musiks tück 3 : 
Was ist nicht alles über diesen Marsch geschrieben worden! Er soll von Fahrbach stammen, 

munkelte Schulrat Karl Pfleger, der es von seinem Vater Benedikt Pfleger gehört haben wollte. 
Doch auf diesen Benedikt ist nicht immer Verlaß (hat er doch mehrere Signaturen von Fiatscher 
weggeschnappt und stattdessen sich selber als der originäre Schreiber ausgegeben). 

Das tollste Husarenstück leistete sich Eduard Kremser, als er in der Sammlung „Wiener Lieder 
und Tänze" (1913) eine Melodie mit der Behauptung wiedergab: „Dieser Tanz wurde von 
J. Strauß sen. im Trio des Radetzky-Marsches benützt." Max Schönherr (1954) druckte sie nach 
und wollte sie für die Strauß-Forschung sanktioniert wissen. Doch die Quelle blieb trüb! Krem-
ser hatte die Ländler-Fassung selber - nach der Trio-Melodie von Strauß - hergestellt und um 
Beachtung des Urheberrechts gebeten („Aufführungsrecht vorbehalten . . . E. K."). 

Eine neue Variante brachte Eduard Strauß (1906) ins Spiel: die Trio-Melodie stamme von einer 
Lerchenfelder Tinerl; Wiener Freiwillige hätten „bei ihrem Auszuge aus Wien das Lied gepfiffen 
und gesungen". Doch jeder Versuch, diese Trio-Melodie nachzusingen, mußte scheitern: Zu 
groß ist der Tonumfang, zu schwierig sind die Intervalle. Im übrigen wurde genannte Volkssän-
gerin, die das „Tinerl-Lied" vor 1848 gesungen haben könnte, von forschenden Spezialisten wie 
Josef Koller (1931) bis heute nicht gefunden. 

Eine „sensationelle Entdeckung" (P. Kemp, 1985/87) glaubte Lois Bock gemacht zu haben, 
als er 1978 alte Noten vor dem Reißwolf bewahrte. Doch die vermeintliche Originalpartitur war 
nur ein Stimmen-Zusammentrag, den Benedikt Pfleger nach den Druckstimmen Haslingers an-
gefertigt hatte. Ein Parallelexemplar befand sich seit dem 1. Weltkrieg in der Musiksammlung 
des Wiener Rathauses. 

Vater Strauß konn te sich am beachtlichen Erfolg seines Marsches nu r noch ein Jahr 
freuen; er starb am 25 . September 1849. Ha t t e er den populären He lden von Cus tozza 
und den Sieger über die „Rebellen" von 1848 musikalisch gefeiert, so komponie r te 
Johann Strauß-Sohn, damals Kapellmeister der Nat ionalgarde in Wien , einen aus-
drücklichen „Revolut ionsmarsch" 4 u n d andere, den liberalen u n d demokrat ischen 
Ideen des Bürger tums verpflichtete Tanzs tücke . N o c h einen M o n a t nach der Nieder -

3 L i n k e , Norbert: Musik erobert die Welt. Wien 1987, 164-167. 
4 A n d i c s l 9 8 4 , 90. 
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werfung der Revolution in Wien und einen Tag nach der Thronbesteigung des 18jähri-
gen Franz Joseph, also am 3. Dezember 1848, spielte er, mit dreimaliger Wieder-
holung, die Marseillaise5. 

Nun eignet dem Tanz und damit auch der Tanzmusik seit alters eine Indikator-
funktion für die jeweilige gesellschaftliche Situation und, wichtiger noch, für die sich 
anbahnenden Veränderungen in einer Gesellschaft. So flössen auch in den dreißiger 
und vierziger Jahren in die Tanzmusik soziale und allgemein politische Implikationen 
ein, teils patriotische und teils liberale. Viele Stücke des damaligen bürgerlichen Tanz-
repoires enthielten ein revolutionäres Potential, so die Polonaise, die Mazurka, der 
Galopp, der Krakowiak und vor allem die Polka, die geradezu ein Symbol der freiheit-
lichen Polenbegeisterung dieser Jahrzehnte wurde. Ihre Entstehungszeit fällt etwa in 
die Periode der Ausbildung eines fortschrittlichen tschechischen Bürgertums, das sich 
damals anschickte, als spezifisch empfundene Formen einer eigenen nationalen Kultur 
zu entwickeln. Dem Tanz als Mittel gesellschaftlicher Selbstdarstellung dieser neuen 
sozialen Schicht kam dabei insofern eine wichtige Rolle zu, als er das erwachende 
ethnische Bewußtsein auszudrücken und innerhalb der sich ausbildenden umfassen-
deren nationalen Gemeinschaft weiterzuvermitteln vermochte. Diese Funktion erfüll-
ten zunächst verschiedene figurale Volkstänze, die jedoch verhältnismäßig bald 
adapiert, vereinfacht und typisiert wurden. In dieses Tanzgeschehen trat auch der 
tschechische Rejdovák (rejdovat = sich tummeln), der unter dem Namen Redowa 
oder „Böhmischer Walzer" vor allem in Deutschland Frankreich, aber auch in Ame-
rika bekannt und beliebt wurde. Die zahlreichen Redowas aus dieser Zeit wurden etwa 
folgendermaßen getanzt: 

Der Tänzer hält seine Dame wie beim Walzer umschlungen und tanzt mit ihr drei Takte vor-
wärts in der Linksdrehung, dann in der Rechtsdrehung einen Takt zurück, darauf wieder drei 
Takte vorwärts in der Rechtsdrehung und einen Takt zurück in der Linksdrehung. Zuweilen 
macht das walzende Paar noch eine besondere Figur, indem es aufhört, sich zu drehen und nur 
nach rechts und links zu schaukeln scheint6. 

Und zur gleichen Zeit kam in Böhmen auch die Polka auf, der einige Jahre später Pa-
ris verfiel und mit ihm ganz Europa. Um die Entstehung der Polka sind lange wissen-
schaftliche Dispute geführt, über ihre Ursprünge mancherlei romantische Hypothesen 
entworfen worden7. Sicher ist sie nicht als die einfache Ableitung aus einem älteren 
Volkstanz zu erklären und ebensowenig ist sie das Produkt des volksnahen Genius 
einer Dienstmagd namens Anna Slezáková, wie die Sage zu wissen meint. Ihre Entste-
hung ist vielmehr zu sehen als Ergebnis gesetzmäßiger Weiterentwicklung älterer 
Tanzformen unter dem Einfluß allgemeiner gesellschaftlicher Wirkkräfte, insbeson-
dere der sich entfaltenden Nationalkultur. Tatsächlich kommt der grundlegende 
Wechselschritt der Polka bereits in älteren und nicht nur in tschechischen Volkstänzen 

5 Pr a wy, Marcel: Johann Strauß - Weltgeschichte im Walzertakt. Wien 1978, 58-69, 118. -
J a c o b , Heinrich Eduard: Johann Strauß. Vater und Sohn. Geschichte einer musikalischen 
Weltherrschaft. Reinbek 1953, 109-114. - Kemp, Peter: Die Familie Strauß. Stuttgart 
1987, 61 (Übersetzung der 1985 erschienenen englischen Originalausgabe „The Strauß-
Family"). 

6 N e t t l , Paul: Tanz und Tanzmusik. Freiburg/Br. 1962, 130 f. 
7 Waldau , Alfred: Böhmische Nationaltänze. Bd. 1. Prag 1859-60, 16 f. 
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vor. Diese einheimische n Tänz e verliehen der Polka in musikalische r Hinsich t zwei-
fellos einen originale n Charakter . Ne u an ihr war im choreographische n Sinn e jedoch 
das Rundtanzprinzi p (ähnlic h wie beim Dreher, Walzer,  Hopser etc.) , das jener freie-
ren Auffassung im Bereich des öffentliche n Unterhaltungstanze s entsprach ; dies 
drückt e sich auch in seiner bewegungsmäßige n un d räumliche n Lockerun g aus. Eben 
dieses Rundtanzprinzi p ermöglicht e dem Tanzpaa r den typische n Polkaschrit t belie-
big oft zu wiederhole n un d sich der musikalische n Stimmun g des erfrischende n Polka -
stückes sich frei zu ergeben , ohn e seine kompositorische n (strukturellen ) Aufbau fol-
gen zu müssen . In formale r Hinsich t beeinflußt e die Polka möglicherweis e auch die 
damal s modisch e Eccossaise, die gleichfalls eine der ausgeprägte n Forme n des Wech-
selschritte s enthält . Ein neue r Inhal t als „nationaler " Gesellschaftstan z wuch s der 
Polka sicherlic h aus den politische n Sympathie n für die polnisch e Revolutio n desJahre s 
1830 zu, wie sie namentlic h in den patriotische n Kreisen Ostböhmen s verbreite t wa-
ren . Aus diesem Gebie t stamme n auch die ersten Belege dafür , daß die Polka zu jener 
Zei t tatsächlic h schon getanz t wurde 8 . Schließlic h konnt e auch dere n enge Verbin-
dun g mit den Improvisatione n in den Krakováčky  (Krakowiaks ) nachgewiese n wer-
den , nac h deren Melodie n sie getanz t wurden 9 . Di e musikalisch-textlich e For m der 
Krakowiaks war übrigen s auch der tschechische n Folklor e nich t fremd 1 0. 

Welche charakteristische n Merkmal e waren nu n diesen Tänze n gemeinsam , nach 
dene n Walzer un d Polka die neu e Stimmun g prägten ? In ihne n drückt e sich die Zeit -
stimmun g des Bürgertum s aus, das zu Einfachhei t un d Idiomati k neigte . Ma n war 
längst „de r steifen, widernatürliche n Menuette , der Tänz e einer abgewirtschaftete n 
höfische n Zivilisation überdrüssig " geworden , schreib t Pau l Nettl , un d er fährt fort : 
„[ . . . ] Di e Sehnsuch t nac h einem freieren erotische n Leben war schon in den barocke n 
[... ] Bauernhochzeite n zum Ausdruc k gekommen , aber nu r versteckt , un d man war 
ja nu r unte r sich. Hatt e aber einma l das Bürgertu m die Führun g der Gesellschaf t über -
nommen , da gab es auch im Tan z keine n Halt. " n 

Solche n Tendenze n kam nu n der neu e Rundtan z in hohe m Ma ß entgegen . Dre i 
Merkmal e sind für ihn in choreographische r Hinsich t charakteristisch : 

1. Di e Paar e halte n sich fest umschlungen , so daß sie miteinande r eine feste Einhei t 
bilden ; 

2. diese Einhei t dreh t sich, meist währen d zweier Takte , um die eigene Achse, un d 

3. das Paa r bewegt sich in entsprechende r Tanzrichtun g frei auf der Tanzbahn . 

8 Langer , Jaroslav: České krakováčky [Tschechisch e Krakowiaks] . Časopis Českého Musea 
1835. Zit . nach N e j e d l ý , Zdeněk : Bedřich Smetana . Bd. 4. Prah a 1951, 277. 

9 Laudová , Hannah : Další prame n ke studiu českých lidových tanců [Eine weitere Quelle 
zum Studiu m der tschechische n Volkstänze] . Český lid 6 (1957)273-274 . -  N o v á k , Petr : 
Dobov é doklady o změnác h tanečníh o repertoár u ze severovýchodníc h Čech v 19. století 
[Historisch e Belege über die Änderun g des Tanzrepertoire s aus Nordostböhme n im 19. Jahr -
hundert] . Český lid 6 (1969) 21-25. 

10 Ne jed lý l V 1951,226f.,336 . 
11 N e t t l 1962, 116. Übe r die Beliebthei t der Kontertänze , die von Englan d nach Mitteleurop a 

gekomme n sind und ein neues, spielerisches, „demokratisches " Klima bei den gesellschaft-
lichen Tanzunterhaltunge n ermöglichten , vgl.: Tanzhistorisch e Studien -  Kontratänze . 
Hrsg. v. Deutsche r Bundesverban d Tanz e.V. (1981) H . 5. 



26 Bohemia Band 31 (1990) 

Dabe i entfäll t jedes Arrangement , wie es für die meiste n Tänz e bei gesellschaft-
lichen Veranstaltunge n der „abgewirtschaftete n Schicht " erforderlic h gewesen war. 
Ma n brauch t jetzt keine n Tanzführe r mehr , vielmeh r ist es jedem Paa r aufgrun d des 
Prinzip s der Rundtänz e möglich , sich frei so zu bewegen, wie es seinem Temperamen t 
un d seiner momentane n Stimmun g entspricht . Diese r Charakte r der beschriebene n 
Rundtanzar t beläßt den Tanzende n somit eine bis dahi n nich t gekannt e un d ihne n 
auch nich t zugestanden e Freihei t un d eine Art von Spontanität , die ma n zuvor nu r im 
ländliche n Milieu gekann t hatte . Solch e „Bauerntänze " waren zwar einerseit s ver-
höhn t worden , doc h beneidet e ma n die Tänzer(innen ) eher un d ahmt e sie gerne nach . 
Ähnlich e Arten der vitalen Rundtänz e waren übrigen s in Wien schon früher , noc h ehe 
der Walzer seinen Siegeszug angetrete n hatte , bekann t gewesen, waren aber stren g 
verpön t -  aus gesundheitliche n Gründe n angeblich , wie ma n in einem Hofdekre t vom 
18. Mär z 1758 über das „Walzen " jeder Art nachlese n kann , das „de r Gesundhei t 
schädlic h un d auch der Sünde n halbe r sehr gefährlich " sei12. 

Im ländliche n Tanzrepertoir e waren viele Tänze , für die dasselbe choreographisch e 
Prinzi p kennzeichnen d ist, schon seit langem bekann t un d beliebt , besonder s in Böh -
men un d in Österreich : der Hopser, der Dreher, der Zweitschritt ode r der Ländler bei 
den Deutschen , der Obkročák, der Švihák,  der Vrták,  der Dupák,  der Frasdk, der 
Dvoukrocák un d die Sousedská,  ein böhmische s Pendan t beim ländlerartige n Tanzen , 
bei den Tschechen 13. Aber erst städtische r Einflu ß verhalf den nunmeh r Mod e wer-
dende n Rundtänze n zum Sieg un d hatt e eine gewissermaßen „liberale " Umstrukturie -
run g des öffentliche n Tanzwesen s zur Folge . Auf dieser Basis bildete sich ein moder -
nes, soziale un d ethnisch e Verschiedenheite n übergreifende s übernationale s Tanz -
repertoir e aus, an dem auch ohn e besonder e Schulun g jeder teilhabe n konnte . Diese 
einfache n Rundtanzforme n bildete n nunmeh r die Grundlag e auch für weitere spon -
tan e Schöpfungen , wie man sie an vielen lokalen Variante n der typisierte n Rundtanz -
motiv e bis heut e beobachte n kann . 

Auf dieser choreographische n Basis sind gerade in Böhme n in jener Zeit , beson -
ders in den stürmische n 40er Jahren , aber auch noc h später , sowohl im städtische n wie 
im ländliche n Milieu viele neu e Tänz e entstanden , darunte r auch solche , die unmittel -
bar politisc h motivier t waren , wie z.B . die Konstitution, das Parlament, der Zopftanz, 
der Barrikadentanz,  die Garde, ferner der Garibaldi, Kossut, Napoleon ode r Laudon, 
nu r um einige zu nennen . Dabe i wirkte sich auch der Rückgriff auf wiederbelebt e lan-
deshistorisch e Traditione n aus, wie dies z. B. die folgenden Tanzname n belegen: der 
Hus,  der Zizka  un d die Husitská.  Dabe i handelt e es sich zwar vermutlic h nu r um 
die Name n musikalische r Tanzstücke , mit dene n lediglich die betreffende n National -
helde n geehrt werden sollten ; trotzde m informiere n sie rech t anschaulic h über damal s 
üblich e Forme n demonstrative r politisch-aktuelle r Meinungsäußerungen 14. Darübe r 

12 Riegger , Joseph Anton von: Materialie n zur Statistik von Böhmen . Bd. 3. Prag 1787, 
501-506. -  W i t z m a n n , Reingard : Der Ländle r in Wien. Ein Beitrag zur Entwicklungs -
geschichte des Wiener Walzers bis in die Zeit des Wiener Kongresses. Wien 1976. 

13 Z í b r t , Čeněk : Jak se kdy v Čechác h tancoval o [Wie man in Böhme n getanzt hat] . 2. Aufl. 
Prah a 1960, 330-340. -  Ne jed l ý IV 1951,226 f., 336 f. 

14 Z í b r t 1960, 340-341. 
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hinaus finden sich keine zuverlässigen Informat ionen über die konkre ten Tanzweisen, 
wiewohl anzunehmen ist, daß doch auf die Tanznamen Bezug nehmende spezifische 
Ausdrucksmit te l eingesetzt wurden , sei es durch einen gesungenen Text , eine be-
s t immte Bewegungsart , durch dynamische Akzente oder auffällige Begleitgesten, wie 
sie bei Tänzen häufig v o r k o m m e n . Vielerlei Gebärden konnten in der damaligen 
politischen Situation eine eindeutig aktuelle Bedeutung haben oder erhalten. Ein Bei-

Musikbeispiel 1 Strašák 

. J^Wa-r^ynka do ze - l i , drTze3- l i , £ ö z e - \ l i , 

l u ^ 1 0 V? ' ka. 7 n a - t r - ha - l a lu-pe - n í , 

mmmm^Ěmm *ři£e}. na ni Pepic; ék, r o z d u p a l ' j i kol íček , 
K 

^ 

Ty, ty , ty , t y , t y f t y , t y t o bude š p l a t i t i ! 

1 - 8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15.-1 6 

Polk a (paarweise ) rechtsherum . 
Di e Partne r stehe n Fron t zueinander . 
Dreima l in Achtelwerte n stampfen . 
9. 
10. 
Dreima l mi t dem rechte n Zeigefinger drohen . 
Dreima l mi t dem linken Zeigefinger drohen . 
Drehun g rechtsheru m un d jeder such t sich einen neue n Partner . 

De r Tan z wird mehrmal s wiederholt . 
Da s Tanzlie d wird von den Tanzende n mitgesungen . 

( V y c p a l e k , Josef: České tanc e [TschechischeTänze] . Prah a 1921, 185-186. ) 

Strašák (Schrecker ) 
Ännche n ging zum Krautfel d raus, 
Krautfel d raus, Krautfel d raus 
un d riß dor t die Blätte r aus 
für nac h Hause . 
Kam auf sie der Han s hinzu , 
un d zertra t den Kor b im Nu . 
Du , du , du , du , du , du , 
du bezahls t den Kor b dazu ! 

(Deutsch e Version bei D o l a n s k á , Věra: Volkslieder aus der Tschechoslowakei . Pra g 1955, 
22-23. ) 
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spiel dafür liefert ein Berich t des Wiener Korrespondente n der Prage r Zeitschrif t 
Květy, der über eine Tanzunterhaltun g im Jah r 1844 das Folgend e mitteilt 1 5: 

Am 6. Februa r hielt hier ein gewisser tschechische r Beamte r Hochzeit . Bei der Trauun g san-
gen wir ein tschechische s Quartett . Nachhe r wurde in einem Gasthau s an der Wien ein tschechi -
scher kleiner Ball abgehalten . Unte r andere m tanzte n wir einen Schrecke r und sangen wieder 
Quartette . Aber dieser gute Schrecke r hätt e beinah e uns ein Erschrecke n bereitet . Einigen Her -
ren, die unseren ganz und gar unschuldige n Tanzschritte n gerne eine falsche Deutun g gegeben 
hätten , schien dieser Tanz voller geheimer Bedeutun g zu sein. Wir sollten erklären , was das 
Stampfen , das Klatschen , das Umdrehe n und das Mit-dem-Finger-Drohe n bedeute . Als seiner-
zeit unser lieber alter Schrecke r aus den Dörfer n nach Prag einwanderte , hätt e er es sich gewiß 
nich t träume n lassen, daß in seinem unschuldigen , ausgelassenen Spiel jemand auch nur den 
Schatte n dessen suchen würde, worinma n irgend ein gefährliches Geheimni s hätt e wittern können . 

Bereit s vier Jahr e vor der Revolutio n konnte n solche gewiß harmlos e tänzerisch e 
Äußerunge n eines Strašáks demnac h schon für verdächti g gehalten werden (vgl. das 
Musikbeispie l 1). 

Es gibt weitere Bericht e über ähnlich e Vorkommnisse . So konnt e auch der Dupák 
(Stampfer)  vergleichbar e Wirkunge n hervorrufen , obwoh l der zu ihm gesungene Text 
doc h wahrlich keine n politische n Bezug hatt e (vgl. das Musikbeispie l 2). 

Musikbeispiel 2 
Dupák : 

» - V •  •  ! J -i l_ f v d a - v e j s e , . m á pa -nenko , a Ž t i s t o l e t ! j^&w-vaa-ve j s e , ma pa-nenico , a» UJ. ^ud e " 

VŽ t i žú -b y v y - p a - d a - j i , n e - b u - d o u t ě b o - l e t ! 

1.-3. =  Polka (paarweise) rechtsherum . . , _, 
4. =  Zweimal stampfen im Rhythmus : i í • * 

Tänzer : 1 r Pause . 
Tänzerin : r 1 Pause . 

5.-8 . =  1.-4. 
9.-16. =  1.-8. 

(Seidel , Jan /  Špičák , Josef: Zahrajt e mi do kola [Spielt mir zum Tanz auf]. Prah a 1945, 64.' 

Dupá k (Stampfer ) 
Heirate , mein Mägdelein , nicht , 
ehe hunder t Jahr du, 
bis die Zähn e dir ausfallen, 
geben sie dir eh' Ruh . 

(Deutsch e Version bei D o 1 a n s k á 1955, 16.) 

15 Květ y (1844). Nr . 20, 80, Zitier t nach Z í b r t 1960 (Übersetzun g vom Verf.). 
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Eine suggestive Beschreibung dieses Tanzes findet sich bei Alfred Waldau: 

. . . schnell, wie ein Wind die Mühle treibt, so geht es auf dem Tanzboden um, daß selbst den 
ruhigen Zuschauer der Schwindel ergreift. Nicht nur ein einziges Paar erfaßt sich, sondern vier, 
fünf oder wohl auch noch mehr reichen sich in kreisförmiger Verschlingung die Hände. Alles 
reißt sich rundum und wirbelt sich hinab, fliegt wie der Blitz dahin und jauchzt und jubelt16. 

Die Meinung der Wiener über die ihnen mi tunter verdächtige H a l t u n g der B ö h m e n 
(tschechischer Zunge) bringt auch die Polka frangaise „An der Moldau" nach Mot iven 
der Opere t t e „Die F ledermaus" von Johann Strauß, op . 336, z u m Ausdruck (Premiere 
am 5. Apri l 1874 im Theater an der Wien) . Die beiden Eröffnungsmelodien sind der 
Ballettmusik des zweiten Aktes en tnommen . Sie sollen nicht nu r getanzt , sondern von 
einem gemischten C h o r zu folgendem Text gesungen werden - was bei heutigen In-
szenierungen allerdings kaum noch geschieht1 7 : 

Marianka, komm' und tanz' me hier! 
Heut ist's schon schetzko jedno mir! 
Me tanzens Polka alle zwei; 
wo isse Hetz, is Böhm' dabei! 
To je heski musitschku 
auf Trompettel, Clarinettl, 
so wie cesky Musikant 
blast me in kein andre Land. 

Allerdingst enthält dieser Text mindestens ebensoviel vordergründig-wohlfei len 
nationalen Spott wie ernstgemeinte politische Verdächt igungen. 

D o c h auch ohne Text konn ten das Stampfen u n d „ D r o h e n " verdächtig erscheinen. 
U n d in eben diesem Klima wurde der Straußsche Rade tzky-Marsch kreiert , zu einer 
Zeit also, in der das Repertoire des öffentlichen Tanzens sich grundsätzlich zugunsten 
der Rund tänze zu verändern begonnen hat te . Walzerart ige, polkaart ige u n d auch 
marschartige Tanzstücke bes t immten nun die P rog ramme der Tanzsäle. Ungezähl te 
Komponis ten und Arrangeure bemühten sich, die ständig wachsende Nachfrage 
nach solchen Tanzformen zu befriedigen und lieferten entsprechende Komposi t ionen 
in Fülle. 

P roduk t ionen der verschiedenartigsten Musikergruppen wie Militär- und Salon-
kapellen, Blechkompanien oderfahrende Musikanten verhalfen demRade tzky-Marsch 
zu seiner „Anabasis" . Dabei gelang es diesem sogar, sich auch unter den ländlichen 
Tänzen einzunisten. Die Begeisterung für den Feldmarschall Rade tzky in Ös te r -
reich führte damals, also etwa in der Jahrhunder tmi t te , dazu, daß man etlichen Tänzen 
seinen N a m e n gab, wie H e r m a n n Derschmidt mittei l t1 8 . In den reichen Volks tanz-

16 W a l d a u 1859/60, 23. Zit. n a c h N e t t l 1962, 150. 
17 S c h ö n h e r r , Max / Z i e g l e r , Johann: Aus der Zeit des Wiener Walzers. Titelblätter zu 

Tanzkompositionen der Walzerfamilie Strauß. Harenberg-Dortmund 1981, 60 f. 
18 D e r s c h m i d t , Hermann: Über die Singtänze und Tanzlieder in Oberösterreich. Jahrbuch 

des österreichischen Volksliedwerkes 32/33 (1984) 175 f. Dazu äußert sich in gleichem 
Sinn auch der österreichische Tanzfolklorist Karl Horak in seinem Brief vom 24.4.1988 an 
mich: „Zum Radetzky-Marsch aus Oberösterreich muß ich Derschmidt beistimmen . . . Dar-
aus geht eindeutig die Funktion als Schreittanz mit Partnerwechsel hervor. Wieso dieser Tanz 
zu dem sonderbaren Namen gekommen ist, bleibt ungeklärt. Es gibt einige Fassungen im 
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Sammlunge n Österreich s un d Böhmen s existieren mehrer e interessant e Belege für 
Tänz e mit dem Name n Radetzky-Marsc h ode r Radetzky-Polka . Ein e oberöster -
reichisch e Variant e zum Beispiel beschreib t Derschmid t folgendermaßen : 

De r Radetzky-Marsc h ist ein Partnerwechseltanz , ähnlic h dem Jägermarsch . Eigen-
artig ist, daß zum Umgan g in Tanzrichtun g „marschiert " wird, aber im Dreiviertel -
takt . Daz u wird gesungen : 

Bua, wannst an Apfl schälst, und du ißt 'n net , 
wannst a Dirnd l liabst, und sie mag die net -
und wannst ins Wirtshaus gehst und ď Kelln'ri n schenkt net ein, 
da muaß t a rechte r Batzenlipp l sein. 

Di e Melodi e ist die der bekannte n Liedweise von „Di e Gamser l schwarz un d 
braun" 1 9 . 

In dieser Beschreibun g scheine n mir vier Angaben besonder s wichtig, nämlic h 

1. die spielerisch e Art des Tanze s (Partnerwechsel) ; 
2. das Marschiere n im Dreivierteltakt ; 
3. das gesungene Lied (das mi t dem Radetzky-Marsc h von Johan n Strau ß nich t über -

einstimmt) ; 
4. das Marschiere n in Tanzrichtung , also gegen den Uhrzeiger . 

Diese vier Informatione n sind für einen Vergleich mi t dem Radetzky-Marsc h aus 
Böhme n wichtig. Festzuhalte n ist dabei zunächs t noch , daß die Bemerkung , es handl e 
sich um eine dem Jägermarsc h ähnlich e Tanzform , auf die Funktio n des Tanze s hin -
weisen könnte . In jedem Fal l war er ein „spottiger " Tanz , wie auch die Radetzky -
Polk a aus derselben Landschaft , was sich auch aus dem Liedtex t leich t ersehe n läßt . 
Di e erwähnt e Ähnlichkei t mit dem Jägermarsc h verrät zude m die Beliebthei t dieser 
Tanzarte n innerhal b des damalige n Repertoire s in Oberösterreich , was in gleichem 
Ma ß auch für die anrainende n Landschafte n Südböhmen s galt. Es sei dabe i nu r an die 
Linzer Polka,  die Sternpolka ode r die Doudlebská Polka erinnert 2 0. 

Als Beispiel für ein böhmische s Pendant , das auch heut e noc h beliebt ist, wäre fer-
ne r auf einen Jägermarsc h hinzuweisen , der Myslivecká heiß t un d dessen erste Zeile 
„N a tý louce zelený" (Auf der grüne n Wiese) lautet . Bei ihm handel t es sich auch 
um einen Paarwechseltan z in dreiteilige r For m (vgl. Musikbeispie l 3): De r Walzer 
(Tei l A) wird paarweise getanzt , das „Marschieren " aber erfolgt hupfschrittarti g ode r 
polkaarti g in der Rückenkreuzfassun g auf der Kreisbah n in gleicher Richtun g (Tei l B). 
Danac h bildet ma n zwei konzentrisch e Kreise , wobei die Tänze r hupfschrittarti g in-
nen , die Tänzerinne n in der Gegenrichtun g auße n tanze n (Tei l C ) 2 1 . 

An dieser Stelle könnt e ma n fragen, was das Besprochen e mit dem Radetzky -
Marsc h zu tu n habe . Nun , es läßt sich nu r vermuten , dies aber mit guten Gründen , 

geraden Takt , meist Radetzky-Polk a genannt , währen d die Fassun g mit dem Marschtei l im 
ungerade n Takt Radetzky-Marsc h genann t wird." 

19 D e r s c h m i d t , Hermann : Tänze aus Oberösterreich . Linz 1985. Tanzbeschreibungen : Ra-
detzky-Marsc h in: Bd. 1, 89; Radetzky-Polk a in: Bd. 1, 78 f. 

2 0 Ebend a 90-93. 
21 Síglová, K. /  D r d á c k ý , F. /  S o u k u p o v á , Z. : Hr y pro chvíle oddech u [Spiele zur 

Erholung] . Prah a 1956, 246. 
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Musikbeispiel 3 

( A ) Myslivecká 

4. Na t ý l o u - c e z e - Te - ný pa — sou se tara 

^^^^m^^^^^^m^tm 
j e - l e pa-se j e tam my - s l i - ve - ffek 

7r~Z —\ 

[ R ) v kami- z o l - ce z e - l e - n ý , z e - l e - n ý z e - l e - ný . £ \ v kami- z o l - ce z e - l e - n ý , z e - l e - n ý z e - l e 

Se l .zahradník do zahrady s moty - kou, vy-ko-pal tam 

-p^sm^^^^mmm^ 
rozmarýnu v e - l i kou, Sel zahradník do zahra ay 

(Qj s moty - kou, vy-kopal:tam rozmarýnu ve-li - kou 

J>; gllllliili =F f^^H^ 3C=Jr Ě 
Ha tý lou-ce ze-le- ný pa-sou se tam je-le- ni, 

b^zzj^jEESE^ P̂ pl =T-
pa-se je tam mysli- ve-ček v kamizolce ze-le-ný. 

A. 2. Počke j na mě , má milá , 
zastřelím ti jelena, 
/:ab y se ti zalíbila 
myslivecká halena . :/ 

C 2. =  A. 2. 

Myslivecká (Jägermarsch ) 

A. 1. In dem Gra s frisch un d grün 
grasend dor t die Hirsch e ziehn . 
/ : Weidet sie der junge Jäger 
in dem schmucke n Rock e grün , Rock e grün . :/ 

2. Wart Schat z nu r ein Weilchen hier , 
einen Hirsc h dan n schen k ich dir . 
/ : Dan n wirst du erst rech t verstehen , 
was des Jägers Liebe Zier , Liebe Zier . : / 

B. 1. Tanz'mi t mir , mein schöne s Ännchen , 
tanz ' mi t mir , 
einen Strau ß von Rosmari n 
geb' ich dir . 
Dank e schön , mein kleine r Gärtner , 
dank e schön , 
das, was du mir schenke n möchtest , 
ist doc h Kren . 

C . =  A. (2/4-Takt ) 

Deutsch e Version: (A) G.R . Schroubek , (B)P . Novák . Quelle : S í g l o v á , K., D r d á c k ý , F. , 
S o u k u p o v á , Z . 1956, 246. Vgl. auch H o i d n , L.: Deutsch e Volkstänze aus dem Böhmer -
wald. Leipzig 1930, Nr . 1 - J u n g b a u e r , G. : Volkslieder aus dem Böhmcrwald . Pra g 1930, 
Nr . 483. 
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daß es sich in diesem Fal l um einen tänzerische n Scher z in satirische r Absicht handle , 
wie ma n aus dem Vergleich des Marschieren s im Dreivierteltak t mit dem ursprüng -
lichen Radetzky-Marsc h wird schließe n dürfen . Die s birgt ein komische s ode r jeden -
falls spielerische s Potentia l in sich, un d eben das gilt für die weiteren Tanzversione n 
der Radetzky-Polka , die gleichfalls ähnlich e Spieltanzforme n darstellen . 

In Böhme n war un d ist die Melodi e des Straußsche n Radetzky - Marsche s sehr 
populär . Sie lebt dor t hauptsächlic h dan k eines Gedicht s weiter , bei dem sicherlic h die 
dichterisch e Mus e des Kasernenmilieu s Pat e gestande n ist un d das -  im Rhythmu s des 
Original s übersetz t -  etwa so lautet : 

Radetzky , Radetzky , war ein braver Herr , 
Brot für die Soldaten 
und das Fleisch aß er. 
Radetzky , Radetzky , war ein großer Herr , 
Knoche n den Soldaten , 
das Fleisch fraß nur er. 

Di e zweite Ursach e für die bis heut e anhaltend e Popularitä t des Liedchen s geht auf 
das Kont o des braven Soldate n Schwejk, besonder s der mehrmalige n Verfilmungen 
dieser unsterbliche n Militärsatir e un d Volksheldengeschicht e aus der Epoch e der ster-
bende n kaiserlich-königliche n Armee . De r Radetzky-Marsc h auf böhmisc h ent -
stamm t - un d das ist sein Spezifikum - dem politische n Klim a einer Zeit , in welcher 
an der untergehende n Monarchi e kaum meh r etwas Rühmenswerte s war. Ein e deut -
sche Variant e aus Ostböhme n vom Beginn des 20. Jahrhundert s werte t freilich ganz 
anders . Ih r Radetzk y ist durchau s noc h der tapfer e Held , dem vaterländisch e Bewun-
derun g gebührt . 

Wer will mit nach Italien ziehn , 
Radetzk y kommandiert ? 
Da heißt es avancieren , 
Den Mut nich t verlieren. 
Schlagt an, gebt Feue r und ladet schnell , 
Weicht keiner von der Stell, Hurra ! . . . 

Di e Piěc e ist dem Liedrepertoir e schwarzgelb-patriotische r Kreise zuzuordnen . 
Wie die tschechische n Varianten , steh t auch sie in der Nachbarschaf t zu tänzerische r 
Gestaltung 2 2. 

Aber zurüc k zum Radetzky-Marsc h auf böhmisc h (vgl. Musikbeispie l 4). De n 
Ker n des choreographische n Ablaufs des Tanze s bildet eine melodisc h variierte acht -
taktige Phras e des Trio s aus dem Straußsche n Marsch , die zum selbständige n Sing-
tanztei l wurde un d zugleich zum Träger der Ide e des neue n Tanzes . Es entsteh t also 
folgende Struktur : 

Teill 
A. Gesungen e achttaktig e Phrase , die sich wiederhol t (16 Takte) 
B. Instrumentale s Zwischenspie l (32 Takte) 
C. =  A. (16 Takte) 
Teil II 

22 S t e i n i t z, Wolfgang: Deutsch e Volkslieder demokratische n Charakter s aus sechs Jahrhun -
derten . Berlin 1979, 525-527. 
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Musikbeispiel 4 

Radeckýho marš 

^^i—é-—*-t—F— K=lv mmm 
h leba a a l voia- lc 

*~. 
Ra-dec-ký,Ra-dec-ký,to byl hodnej pan, chleba aal vojá-kun 

wmm wmm 
R n p n R f i i n . 

* = 

ma-so *•,*•» / Y. « J • i 
sned sam ' a ma-so sned sam. 

^ L _ ^ ÍV 

*=¥ 

bfcr ^^p==^^^plii^P 
L ^ - ^ <V-fcC3 

^ ^ 
^ü s^m^-^ > ^ v _ 

-C^_Z>^ O £ \ 

* = ^^^Ilpp^JÉlpli á 
bib É=šiái^=iiÉ 

C = A Text: Radecký, Radecký, to byl velkej pán, 
kosti nechal vojákům, maso sežral sám. 

II . Ad lib.: Polka , Galopp,  Walzer 

De m in sich kurze n Tan z folgte ein passende r Galopp , eine schnell e Polka ode r auch 
ein Walzer, also quasi ein Nachtanz . 

In dieser erweiterte n For m wurde der Radeckýho marš in der nordböhmische n Re-
gion dich t an der damalige n Sprachgrenz e zwischen Jeschke n un d dem westlichen Teil 
des Riesengebirge s mit Vorliebe getanzt . Bei geselligen Veranstaltunge n war er noc h 
nac h dem Zweite n Weltkrieg lebendig 23. 

23 Kre jč í , Pavel: Pojizerské a podještědské písně a tance [Lieder und Tänze aus dem lser-  und 
Jeschkenvorland] . Liberec 1963, 33, 34. -  N o v á k , Petr : Private Sammlung . Informan t 
Františe k Ticháne k aus Bozkov/Semily , April 1959. 
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De r ganze Aufbau dieses Tanze s beruh t auf dem Prinzi p der Rundtänze . Di e Äuße-
run g seines Inhalt s wird duc h eine spezielle Modifikatio n der plastische n Seite des 
Tanzmotiv s ermöglicht . Dabe i sind die folgenden tänzerische n Ausdrucksmitte l zu 
beachten : 
1. Als Grundtanzschrit t wird ein walzerartige r Schrit t in betonte m Schaukel n im 

Zweivierteltak t getanzt , die sogenannt e Faulenzerpolka ode r Valcpolka, der dem 
Prinzi p des Rundtanze s uneingeschränk t folgen kann . 

2. Di e inhaltlich e Präzisierun g dieses Schritte s wird durc h Gebärde n geschaffen, zum 
Beispiel durc h Nachahmun g des Salutieren s beim Erklinge n des Namen s Radetzky . 

3. Beim instrumentale n Teil erfolgt ein übertriebene s Schaukel n als karikierend e 
Nachahmun g des Reitens . 

4. Eine r der wichtigsten Züge dieses Tanzes , die ihn als eine Parodi e auf das Militä r 
un d besonder s auf dessen höher e Charge n erkenne n lassen, ist die einzige erwähnt e 
Regelung , die bestimmt , daß in der Gegenrichtun g zu tanze n sei, also nac h hinten , 
gegen den Strom . 

Gerad e der letzt e Punk t ha t seinen eindeutige n Sinn : Nu r die „Teufelstänze " drehe n 
stets nac h links 2 4, währen d die „Anständigen " sich nac h recht s bewegen. Dies e Rege-
lun g gilt mancherort s bis heut e -  wer gegen den Stro m tanzt , verdirbt die gute Stim -
mun g un d bringt Unglück . Gena u so aber wird der Soldatenstan d von der Mehrhei t 
eingeschätzt : als unnütz , als Schmarotzer , als Parasit . Ma n darf annehmen , daß dieser 
Bedeutungszusammenhan g den Tanzende n bekann t (wenn auch vielleicht nich t unbe -
dingt währen d jeder Phas e des Tanzvergnügen s imme r bewußt ) war un d daß sie ihre 
Ablehnun g des (österreichischen ) Militär s im Mediu m des Tanze s zwar verschlüsselt , 
gleichwoh l aber dezidier t ausdrücke n wollten . Es ist heut e freilich kaum meh r 
möglich , die Richtigkei t dieser Vermutun g zweifelsfrei nachzuweisen . Jedenfall s aber 
biete t der „böhmische " Radetzky-Marsc h ein eindrucksvolle s Beispiel tschechische n 
Volkshumors , der überlau t propagiert e offizielle politisch e Werte gerne an seiner 
eigenen moralische n Elle mißt 2 5 . Solch beißende r Witz un d indirekte r Spot t sind 
schon seit Kare l Havlíče k Borovský ein bewährte s un d wirkungsvolles Kampfmitte l 
der Tschechen , das auch seithe r nich t an Aktualitä t verloren hat . Ma n könnt e im 
Gegentei l sogar feststellen , daß es noc h heut e eines der wichtigsten Indentifikations -

Suppan , Wolfgang: Der musizierend e Mensch . Main z 1984, 129, Anm. 363. -  H a m -
m e r s t e i n , R.: Diabolu s in Musica . Studien zur Ikonographi e der Musik im Mittelalter . 
Bern-Münche n 1974, 38 f.-  D e r s . : Tanz und Musik des Todes. Die mittelalterliche n 
Totentänz e und ihr Nachleben . Bern-Münche n 1980. Vgl. die Rezensio n von Walter Salmen 
in: Die Musikforschun g 35 (1982) 190. 
N a h o d i l , Otakar : Menschlich e Kulturtraditio n und kulturanthropologisch e Orientierun -
gen. Aschaffenburg 1971, 139. - E r i k s o n , Erik, H. : Identitä t und Lebenszyklus. Frank -
furt 1966, 11: „Menschen , die derselben Volksgruppe angehören , in derselben geschicht -
lichen Zeit leben oder auf dieselbe Art und Weise ihr Brot verdienen , werden auch von ge-
meinsame n Vorstellungen von gut und böse geleitet. Diese Vorstellungen spiegeln in unend -
lichen Variatione n des Ungreifbar e des historische n Wandels wider und dennoc h nehme n sie 
für die Ich-Entwicklun g jedes Einzelne n in Gestal t der herrschende n soziologischen Modell e 
und Leitbilde r von gut und bös sehr konkret e Forme n an. " 
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phänomen e des Kommunikationskode s ist un d als solches eine überwiegen d positive 
Rolle spielt. Diese s kontinuierlich e Bewahre n geschichtliche r Erfahrunge n kan n ma n 
als Bedingun g menschliche r Existen z überhaup t begreifen, wie es auch Ren é Köni g in 
seinen „Soziologische n Orientierungen " formuliert : 

Alles, was der Mensc h in einem gegenwärtigen Momen t seines Lebens empfindet , ist geprägt 
durch vergangene Erfahrunge n und durch die Umstände , in denen er die verschiedene n Norme n 
der Kultu r erlebt hat . So tragen wir immerfor t in unserem Gegenwartslebe n unsere eigene Ver-
gangenhei t mit uns herum , die die Gegenwärtigkei t unsere r Existenz prägt . . . Die Traditio n 
schafft gewissermaßen Zusammenhan g in der Gegenwart , die ohn e dieses Gewich t der Vergan-
genheit in ein Bünde l von ungeordnete n Situatione n zerflatter n würde 26. 

Abschließen d sei hier nu r kurz an einen andere n Militä r erinnert , den Genera l Lau-
don , der seine Heldenkarrier e allerding s dem Siebenjährige n Krieg verdankte . Auch 
seine einst nich t geringe Popularitä t lebt bis heut e fort -  in einer Vielzahl von Trink -
liedern , währen d unse r Musikbeispie l 5 textlich un d musikalisch-tänzerisc h ähnlic h 
parodistisch e Züge aufweist wie die verwandte n von un s vorgestellten um Radetzk y 2 7 . 

Unse r Radetzky-Marsc h aber hatt e -  ode r hat -  seine besonder e Lebensgeschichte . 
Nac h seiner Gebur t steh t er im vollen Glan z vor un s als meisterhaf t vertonte r Aus-
druc k öffentliche r Bewunderun g für einen siegreichen Militä r der Zeitgeschichte . Als 
solches hatt e dieses Musikstüc k einen Riesenerfol g un d war lange in allen Schichte n 
der Bevölkerun g überau s beliebt . Dan n tra t der aktuell e Anlaß, zu dem es komponier t 
worde n war, etwas zurüc k un d der Marsc h wurde zum musikalische n Emble m der 
Habsburgermonarchi e un d ihre r Militärs , die er dan n auch in allen Phase n ihre s 
Niedergang s getreulic h begleitete . Josep h Rot h sagt in seinem Roma n „Radetzky -
Marsch" , es lasse sich zu seinen Klänge n am leichteste n sterben . Doc h paralle l zu die-
ser Entwicklun g erfuhr der Marsc h auch eine tiefgehend e Umwandlung . In der Folk -
lore , die ihn schnel l rezipier t hatte , wurd e er musikalisch , textlich un d vor allem tän -
zerisch grundlegen d um - un d neugestalte t un d durchlie f dabei Phase n strukturelle r 
un d funktionelle r Veränderungen . 

In Böhme n wurde die tänzerisch e Gestaltun g des Radetzky-Liedchen s auf der 
Grundlag e jenes populäre n choreographische n Modell s realisiert , das im Gebrauchs -
tanz-Repertoir e der gegebenen Landschaf t dominierte . Es gehör t zu den Rundtänzen , 
die auf ein weiteres Variieren mit bestimmte r Tenden z zur Rück f igurierun g hinweisen . 
In Oberösterreic h setzte sich die Popularitä t des Straußsche n Radetzky-Marsche s im 
Rahme n des Gebrauchstanz-Repertoire s nich t durch . Hie r wurde n mit den Name n 

König , René : Soziologische Orientierungen . Vorträge. Köln-Berli n 1965, 54. 
Generá l Laudo n jede skrz vesnici/  Generá l Laudo n jede skrz ves ./Jed e skrz vesnici, má bílou 
čepici, /  Generá l Laudo n jede skrz ves. 
Gesprochen : A: Stůj! Kdo tam? B. Patrola . A: Jaká? B: Vojenská. A: Kdo ji vede? 
B: Ženská . A: Jaká je? B: Kulatá (nohatá , buclatá , hubat á ... ) 
Kulatou , kulatou , tu já mám nejradši, /  kulatou , kulatou , tu já mám rád./  : Já ji pomiluju , 
vona zase mě, mě, mě, že je kulatá , tráp í srdce mé. :/ 
Das Lied wird mehrmal s gesungen, bei jeder Wiederholun g wird bei +  ein neues Adjektiv (als 
Charakteristiku m der Kommandierenden ) gewählt. 
Unte r dem Name n „Laudon " war in Schlesien ein Tanzspie l bekannt . Vgl. Sch remmer , 
Wilhelm: Wie der Schlesier singt, tanz t und spricht . Eine schlesische Volkskunde. Breslau 
1921,146. 
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Musikbeispiel i 

General Laudon 

A (gemeinsam gesungen ) 

^^^^^feNfj^^^i^^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I J H T t t ^ ^ ^ ^ 
W (gesprochen - Dialog) 

(_, (gemeinsam gesungen) 

ffUUl^jfJ^j 

B (gesprochen - Dialog) 

General Laudon 
A (gemeinsam gesungen) General Laudon 

reitet ins Dorf hinein, 
General Laudon 
reitet durchs Dorf. 
Weiße Mutz' auf dem Kopf 
reitet er durch das Dorf, 
General Laudon 
reitet durchs Dorf. 
Halt! 
Wer da? 
Patrouille! 
Was für eine? 
Militärische! 
Wer kommandiert sie? 
Ein Weib! 
Wie sieht sie aus? 
+ Schön rund! 

C (gemeinsam gesungen) (Die Rundliche, Rundliche, 
die ist die richtige, 
(die) Rundliche, Rundliche, 
die mag ich gern. 
/ : Sie kriegt von mir ein' Kuß, 
ich auch von ihr, oh wie schön, 
da sie rundlich ist. 
muß sie weiter geh'n. : / 

A B C wiederholt sich ad Hb. Bei jeder Wiederholung wird an der Stelle"1" eine andere Eigenschaft 
der Kommandierenden erwähnt, z .B. : großäugig, hinkend, schön, blond, grimmig, vollbusig etc. 
Zum tschechischen Originaltext s. Anm. 27. 
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Radetzky-Marsch und Radetzky-Polka zwei Varianten spielerischer Gruppentanz-
formen benannt, die dort verbreitet und beliebt waren. Es geht da um jene Mischfor-
men - im choreographischen Sinn - , die zu den Gruppentanzformationen mit Paar-
teilnahme gehören, bei denen das spielerische Prinzip auch einen Rundtanz integriert. 
Die Improvisation der einzelnen Tänzer wird dort nicht gefördert. Diesen Raum für 
individuelle Äußerungen des Tanzenden öffnet aber die tschechische Version. Eben 
das macht den Unterschied zwischen diesen beiden benachbarten Tanzmilieus aus. 

Die für uns anonymen Schöpfer schufen die Voraussetzungen für jenen eigenartigen 
Prozeß, an dessen Ende der Radetzky-Marsch dann in seiner neuen und klar um-
schreibbaren Form eines Tanzstückes steht. Als solches wurde er zu Anfang unseres 
Jahrhunderts und nach dem Ersten Weltkrieg zu einem selbständigen Tanzartikel der 
nordböhmischen regionalen Gebrauchstanzszene, und als Spottliedchen ist er bis 
heute bei den Tschechen lebendig. Seine musikalisch-poetisch, aber durchaus unpa-
thetisch vorgetragene Botschaft bleibt die Infragestellung militärischen Nonsens' -
ein unvermindert aktuelles Thema. 

Aber freilich: Auch der originale Straußsche Marsch, dieser „brillante und rasante" 
Marsch, dieser „Marsch der Märsche", wie man ihn genannt hat, er war, wie sein 
Komponist, weder kaiserlich noch revolutionär. Ihm und den übrigen Straußschen 
Märschen „fehlt der männliche, kriegerische Charakter, sie sind, bei glänzender 
Äußerlichkeit, meistens hüpfend und leichtfertig", bemängelte seinerzeit der Wiener 
Musikpapst Eduard Hanslick28. Dieser Charakterisierung stimmen wir gerne zu, nur 
mit dem Unterschied, daß wir Hanslicks negativ gemeinte Wertung positiv verstehen. 
Wahrscheinlich sogar so, daß gerade die von ihm kritisierte „glänzende Äußerlich-
keit" und der „leichtfertige oder hüpfende" - vielleicht auch tänzerische! - Charakter 
der Strauß-Märsche und insbesondere des Radetzky-Marsches die Voraussetzung 
dafür waren, daß wir hier die Geschichte eines über 140 Jahre vital gebliebenen Musik-
und Tanzstückes und seiner zahlreichen Varianten überhaupt haben vorstellen kön-
nen. 

2» Jacob 1953, 111. 



D I E T S C H E C H I S C H E N A T I O N A L E W I E D E R G E B U R T : 
M Y T H E N U N D D E N K A N S T Ö S S E * 

VonJaroslav Střítecký 

Was war die national e Wiedergeburt ? Objektiv handelt e es sich um die Entstehun g 
der neuzeitliche n Natio n - im engsten Zusammenhan g mit dem Modernisierungs -
prozeß , mit der Überwindun g der traditionelle n Gesellschaf t un d dem Aufbau der 
bürgerliche n Gesellschaft . Die s geschah in verschiedene n Modifikatione n bei allen 
europäische n Völkern , unabhängi g davon , ob sie unte r irgendeine r For m der nationa -
len Unterdrückun g gelitten hatte n ode r nicht . Subjektiv sah die Sache etwas ander s 
aus: De r böhmisch e doppelschwänzig e Wappenlöw e erwacht e nac h seinem fast zwei-
hundertjährigen , der Todesohnmach t ähnliche n Schlaf, un d es schien ihm imme r 
meh r zu gefallen, ausschließlic h tschechisc h zu brüllen . 

Ic h habe bereit s gesagt, daß national e Unterdrückun g keine Vorbedingun g zur Ent -
stehun g „nationale r Wiedergeburten " war, un d kan n in dieser Hinsich t auf das fran-
zösische ode r deutsch e Beispiel verweisen. Di e national e Ideologi e revoltiert e in bei-
den Fälle n gegen eine ander e Unterdrückun g als gegen die nationale . U m so interes -
sante r erschein t es mit , daß dieser ideologisch e Typu s ohn e das Freund-Feind-Schem a 
nich t imstand e war zu funktionieren . De r Begriff „Nation " dient e als Sammel - un d 
Identifikationsbegriff , der die Zerschlagun g der kleinen Strukturen , aus dene n die tra -
ditionell e Gesellschaf t bestand , sowie die Umgruppierun g in die neue n Großstruktu -
ren der bürgerliche n Gesellschaf t ideell überdeckte 1. De r Gehal t des Begriffs Natio n 
ändert e sich von Fal l zu Fal l un d währen d der verschiedene n Phase n des Modernisie -
rungsprozesses , seine Funktio n blieb jedoch imme r dieselbe. 

Bei der Untersuchun g dieses Prozesse s bieten die übliche n Hinweis e auf die Entste -
hun g un d Entfaltun g des Kapitalismu s keine ausreichend e Erklärung . Diese r bildet 
zweifellos eine wichtige Dimensio n des Prozesse s der nationale n Wiedergeburt , doc h 
ha t ma n auch mit weiteren Ebene n zu rechnen . Im Blick auf die For m un d das Ergebni s 
des Modernisierungsprozesse s erschein t mir die Frag e wichtig, ob die wesentliche n 
Veränderunge n in verschiedene n Bereiche n synchron ode r asynchron verlaufen sind. 

Frankreic h mag als Beispiel eines musterhaf t synchrone n Verlaufs dienen : Di e 
Französisch e Revolutio n (un d die Ära Napoleons ) fegte eine Gesellschaf t hinwe g 

* Der nachfolgend e Beitrag stellt eine leicht überarbeitet e Fassun g eines Vortrages dar, den der 
Autor unte r demselben Titel im Münchne r Kulturzentru m Gastei g im Janua r 1988 gehalten 
hat . 

1 U r b a n , Otto : Kapitalismu s a česká společnost . K otázkám formován í české společnost i v 
19. století [De r Kapitalismu s und die tschechisch e Gesellschaft . Zum Entstehungsproze ß der 
tschechische n Gesellschaf t im 19. Jahrhundert] . Prah a 1978. 
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un d statuiert e eine andere , un d dies in jeder Hinsicht . Dagegen bieten Deutschlan d 
un d die tschechisch e Gesellschaf t das Beispiel eines markant asynchronen Verlaufs. 
Bekanntlic h ha t schon Kar l Mar x darau f hingewiesen , daß die Revolutio n in Deutsch -
land sich stat t in der Gesellschaf t in den Köpfe n der Philosophe n vollzog. Un d dabei 
handelt e es sich nich t nu r um die deutsch e klassische Philosophie , sonder n auch um 
tiefgehend e Änderunge n der Kultur , des Empfindens , der Lebensweise . Bemerkens -
wert ist, daß sie den wirtschaftliche n un d mit ihne n verbundene n sozialen un d politi -
schen Änderunge n vorausgingen 2. 

Di e Asynchroni e der tschechische n Wiedergeburtsbewegun g ist noc h auffallender . 
Sah diese doc h bis zum Jah r 1848 eher wie eine sprachlich-kulturell e Aktion der tsche -
chisch empfindende n Intelligen z aus, währen d die übrigen Komponenten , vor allem 
die politische n un d die wirtschaftlichen , fehlten ode r sich höchsten s andeutungsweis e 
äußerten . 

Di e unterschiedlich e Stellun g der Kultur im synchrone n un d asynchrone n Model l 
der Modernisierun g wird im Vergleich der deutsche n Wiedergebur t mi t der Französi -
schen Revolutio n deutlich . Letzter e vollbracht e ihre größte n Kulturtate n organisato-
risch -  durc h die Demokratisierun g von Schulwesen un d Bildung , durc h die Voll-
endun g der Säkularisatio n un d die napoleonische n Rechtskodifikationen . Es sah 
tatsächlic h so aus, als hätte n die Franzose n das Schreiben , dem sie bis zur Revolutio n 
huldigten , bleiben lassen un d zu handel n begonnen . Di e Deutsche n vollbrachte n 
bekanntlic h umstürzlerisch e bürgerlich e Tate n in schriftliche r Form . Was im syn-
chrone n Model l als bloße Spiegelun g der realen Verhältnisse , Interesse n un d Gegen -
sätze erscheint , besitzt im asynchrone n Model l ein solches Ma ß an Selbständigkeit , 
daß es auch tatsächlic h öfter als Ursach e den n als Folge wirkt. De r ältere Marxismu s 
studiert e überwiegen d nu r die erstgenannt e Möglichkei t un d rechnet e deshalb aus-
schließlic h mit dem Überbaucharakte r der kulturelle n Erscheinungen . 

Da s Nivea u künstlerische r Werke an sich determinier t weder die eine noc h die an-
dere Möglichkeit . Di e Kultu r sollte im synchrone n Modernisierungsmodel l keines-
wegs unterschätz t werden , sie besitzt jedoch imme r die Tendenz , ihre Stellun g im 

2 Lotha r Gal l hat im Zusammenhan g mit dem Liberalismu s beobachtet , daß die bürgerlich -
gesellschaftlichen Projekt e der deutsche n Liberalen des Vormärz keineswegs aus bürgerlich -
gesellschaftlichen , sonder n traditionelle n sozialen Erfahrungen , aus dem Lebenshorizon t 
einer „Gemeinschaf t der Hausväter " hervorgegangen waren - dies einfach deshalb, weil 
ihnen keine ander e soziale Erfahrun g zur Verfügung stand . Vgl. Ga l l , Lothar : Liberalis-
mus und „bürgerlich e Gesellschaft" . In : Ga l l , Lotha r (Hrsg.) : Liberalismus . Köln 1976, 
162-186. -  Zur neuere n deutsche n Liberalismus-Diskussio n vgl. S t ř í t ecký , Jaroslav: 
Dějiny a dějinnos t [Geschicht e und Geschichtlichkeit] . Brno 1985, 74-79. Erst die jungen 
britischen Historike r Eley und Blackbour n mußte n uns darauf aufmerksam machen , wie 
gedankenlo s es ist, den Verlauf einer Lösungsvariant e eines bestimmte n historische n Pro -
blems als mustergülti g und einzig richtig  anzusehe n und danac h alle übrigen Varianten zu 
bewerten . Sollte eine derar t naive Auffassung der historische n Gesetzlichkei t Geltun g be-
anspruchen , wären die britischen Historike r zur bloßen Identifikatio n mit der britische n 
Geschicht e verurteilt . Vgl. B l a c k b o u r n , David /  E ley , Geoff: Mythe n deutsche r Ge-
schichtsschreibung . Die gescheitert e bürgerlich e Revolutio n von 1848. Frankfurt/M.-Berlin -
Wien 1980. 
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Gesellschaftssystem einzunehmen und dabei zu bleiben. Dies hindert sie weder an 
einer kritischen, noch an einer affirmativen Einstellung zu diesem System. 

Eine ganz andere Stellung hat die Kultur im asynchronen Modell. Die subjektive 
Seite muß hier viel mehr tragen: sie hat jene Dimensionen der Modernisierung zu 
supplieren, die bis dahin noch nicht voll verwirklicht worden ist oder sich sogar noch 
nicht einmal deutlich zu Wort gemeldet hat. Die Entkoppelung der einzelnen Schich-
ten führt zur Verdrängung der objektiven Seite des Modernisierungsprozesses durch 
seine subjektive Seite und ruft dann nach einer imaginären Vereinheitlichung in einen 
einzigen Wesenszusammenhang. Gewöhnlich wird dieser als Heimat vorgestellt und 
empfunden, als emotionell stark geladener Identifikationshorizont. Sein Subjekt, 
durch das die Einheit stiftende Zusammengehörigkeit der heterogenen Wirklichkeits-
fragmente zustande kommt, pflegt ein dem geschichtlichen Verlauf unterstelltes 
Makrosubjekt zu sein - ein Volk, eine Nation. Durch sein Leben, Lieben, Leiden, ja 
- nicht selten durch sein Sterben und seine Auferstehung werden Ereignisse, Ge-
schicke, Geschichten in Geschichte verwandelt. So entsteht die große Nacherzählung, 
jene Großerzählung, die zwar jeder individuellen Existenz Sinn zu verleihen scheint, 
um den Preis aber, daß es keinen anderen Sinn geben könne und dürfe, so daß die Indi-
viduen für diesen Sinn nicht nur gemeinsam zu leben, sondern auch gemeinsam zu 
sterben haben. Es liegt nur an der Abstufung des Wirklichkeitsanspruchs dieser Art 
von Transzendenz, ob sie bei einem Erlebnis bleiben darf oder als erlebtes Ereignis 
vollbracht werden muß. 

Wollen wir uns nun den einzelnen Punkten der Großerzählung zuwenden, die der 
tschechischen Nation gilt. 

Dreihundert Jahre haben wir gelitten 

Dreihundert Jahre haben wir gelitten - und leider wird diese Zeit nie wieder zurück-
kehren, pflegte Jan Masaryk, der Sohn des ersten tschechoslowakischen Staatspräsi-
denten, lästerlich zu spotten. 

Das Bild der nationalen Katastrophe nach der Schlacht am Weißen Berg, einer der 
ältesten Bestandteile der tschechischen Großerzählung, ging ursprünglich vom terri-
torialen Begriff der Nation aus und entsprach in dieser Form den historischen Tat-
sachen. Am 25. Mai 1618 brach der Aufstand der böhmischen Stände aus, und mit ihm 
begann der Dreißigjährige Krieg. Am 8. November 1620 wurde das ständische Heer 
von den kaiserlichen Truppen in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag geschlagen. 
Der Versuch, die böhmische Staatlichkeit auf die Fundamente einer Ständedemokratie 
zu stellen (ähnlich wie es etwa in den Niederlanden geschah), wurde hart unterdrückt: 
es folgten Hinrichtungen, Konfiskationen, Versuche einer totalen Kontrolle des öf-
fentlichen Lebens - verbunden mit einer rücksichtslosen Rekatholisierung. 

Nichts von all dem haben Deutsche den Tschechen angetan. Die damaligen Deut-
schen (man verstehe „böhmische Deutsche"; bis zu einem gewissen Grad betraf dies 
auch die oberösterreichischen Stände u. a.) und Tschechen finden wir auf beiden Sei-
ten - sowohl unter den Opfern als auch unter jenen, die aus der Politik nach der 
Schlacht am Weißen Berg Nutzen zogen. Nichts von all dem bedeutete etwa das Ende 
der tschechischen Nation oder die massenhafte Entnationalisierung von Gruppen 
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ode r Individuen . Nich t einma l die Kosmopolitisierun g des Adels un d des öffentliche n 
Leben s setzte erst mit dieser Niederlag e ein. Scho n lange vor dem Ständeaufstan d siedel-
ten sich in Pra g un d Böhme n Auslände r an , un d die Tscheche n sahen darin einen Fort -
schrit t un d Vorteile vor allem wirtschaftliche r Art 3 . Di e Niederlag e bracht e allerding s 
schwere Kulturschäden , weil die Toleran z der vorherigen Zei t unterdrück t wurde . 

Grundsätzlic h verändert e sich jedoch die politisch e Stellun g der tschechische n 
Sprache . Bis dahi n hatt e nämlic h Tschechisc h als eines der Demonstrations - un d 
Druckmitte l der Ständepoliti k gegen die universalistische n Bestrebunge n der Habs -
burger funktioniert . Di e Kavaliere sprache n die habsburgische n Kaiser un d König e 
bei offiziellen Anlässen grundsätzlic h tschechisc h an , obwoh l sie gut Deutsc h be-
herrschten , un d manch e auch Spanisc h un d ander e Sprachen . Ihr e Rede n mußte n 
demonstrati v gedolmetsch t werden , was zwar unpraktisch , aber wirksam war 4 . 

Nac h der Niederlag e am Weißen Berg konnt e von einem Druc k der Landesopposi -
tion gegen die siegreiche kaiserlich e Mach t keine Red e meh r sein. Da s bedeute t aber 
nicht , daß ma n die tschechisch e Sprach e unterdrück t hätte , sorgten doc h z.B . die 
Jesuiten , dere n Schule n damal s zu den modernste n Europa s gehörten , aus praktische n 
Gründe n für Unterrich t im Tschechischen . Mi t der Niederlag e der ständische n Oppo -
sition verlor aber das Tschechisch e jene wichtige Rolle , die es frühe r gespielt hatte , 
nämlic h die eines politische n Druckmittels . 

So läßt es sich erklären , daß der Jesuit Bohusla v Balbín (1621-1688 ) am End e der 
sechziger Jahr e des 17. Jahrhundert s den Verfall des tschechische n Staate s un d der 
tschechische n Sprach e beklagen un d im Spiegel seiner Gegenwar t den Zustan d vor der 
Schlach t am Weißen Berg idealisieren konnte . Zu betone n wäre, daß Balbins be-
rühmt e Abhandlun g „Vom einst glücklichen , heut e aber überau s kläglichen Zustan d 
des Böhmische n Königreichs " keine politisc h oppositionell e Schrift gewesen ist 5. 

Nac h meh r als hunder t Jahren , im Jah r 1775, erschie n Balbins Abhandlun g zum er-
stenma l im Druck , ihr Herausgebe r Fran z Marti n Pelc l (1734-1801 ) versah sie mi t 
dem Tite l „Bohusla i Balbin i Dissertati o apologetic a pro lingua Slavonica , praecipu e 
Bohemica" . De r Diskur s wurde als programmatisch e Abhandlun g der böhmische n 
antizentralistische n Oppositio n des Adels herausgegeben , was auch amtlich e Stellen 
erkannten , un d galt als staatsfeindlich e Schrift . Balbins barocke r katholische r Patrio -
tismu s geriet mit einem Schlag in unerwarte t neu e Zusammenhänge . 

Di e aristokratisch e Oppositio n Böhmen s traf in den Anfängen der tschechische n 

3 Die Zuwanderun g stieg seit der Mitt e des 16. Jahrhundert s und vor allem nach dem Jahr 1583 
sehr rasch an, als Kaiser Rudol f IL seinen Regierungssitz auf Daue r nach Prag verlegte. 
J anáček , Josef: Rudol f IL a jeho doba [Rudol f IL und seine Zeit] . Prah a 1987, 216 ff. 

4 Ebend a 89ff., 77, 78ff. 
5 Die erwähnt e Abhandlun g entsprac h Balbins Entwur f der böhmische n Geschichte , wie wir 

ihn aus seinen andere n Werken kennen , die u. a. in Kaiser Leopold I. einen begeisterten Leser 
gefunden haben . Vgl. H a u b e l t , Josef: České osvícenství [Die böhmisch e Aufklärung]. 
Prah a 1986, 85 f. Aus den zuverlässigen Fakte n zieht Haubel t leider Schlüsse, die -  sachlich 
unbegründe t -  auf die tschechisch e autostereotypisch e Großerzählun g hinauslaufen , indem 
er z.B. behauptet , daß die Balbinsche Spielart des böhmische n Patriotismu s nur ein Mitte l 
zur Unterdrückun g der tschechische n Natio n darstellt e usw. Zu Baibin vgl. Rak , Jiří / 
Kučera , Jan : Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuř e [Bohuslav Balbín und sein Ort 
in der tschechische n Kultur] . Prah a 1983. 
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nationale n Wiedergebur t (etwa in den achtzige r Jahre n des 18. Jahrhunderts ) merk -
würdigerweise mit dem Unmu t der niedere n un d mittlere n Schichte n über die 
Germanisierun g zusammen . Beide Seiten gerieten durc h die theresianische n un d jose-
phinische n Reforme n in Bewegung. Di e adeligen Vertrete r der Ständ e fühlte n sich in 
der Ausübun g ihre r traditionelle n Recht e bedroht , nich t nu r der politischen , sonder n 
auch der feudalen . De n nichtaristrokratischen , vor allem ländliche n Schichte n öffne-
ten die Reforme n mit einem Schlag große Möglichkeite n der Mobilitä t un d des sozia-
len Aufstiegs, zwangen jedoch zugleich einen unerwarte t breite n Kreis von Mensche n 
in die Konfrontatio n mit den germanisierende n Tendenzen . Durft e ma n doc h bloß an 
Trivialschule n in der Muttersprach e der Schüle r unterrichten , an allen sonstigen 
Schulstufe n war ausschließlic h Deutsc h als Unterrichtssprach e zugelassen. 

Di e josephinisch e Germanisierun g des Staatsapparat s un d Schulwesen s war nich t 
nationa l motiviert . Sie verfolgte vielmeh r das pragmatisch e Ziel , eine modern e zentra -
lisierte Staatsverwaltun g mit einer einzigen Staatssprach e im Geist e des aufgeklärte n 
Absolutismu s zu schaffen. 

Di e josephinisch e Germanisierun g verdunkelt e Han d in Han d mit dem Anstieg der 
sozialen Mobilitä t die nationale n Verhältnisse : deutsc h sprache n un d schriebe n nich t 
nu r die Deutschen . Umgekehr t war es gar nich t nötig , gebürtiger Tschech e zu sein, 
wollte man tschechische r Patrio t werden . De r Gründe r der tschechische n kritische n 
Geschichtsschreibung , Gelasiu s Dobne r (1719-1790) , ode r der erste Professo r der 
tschechische n Sprach e un d Literatu r an der Prage r Universität , Fran z Marti n Pelcl , 
waren beispielsweise gebürtige Deutsch e un d wurde n erst als gelehrt e Verteidiger der 
Souveränitä t des Königreich s Böhme n zu tschechische n Patrioten . Eine r der bedeu -
tendste n tschechische n Politike r des 19. Jahrhundert s hieß Františe k Ladislav Rieger 
(1818-1903 ) un d stammt e aus einer rheinländische n Familie . Andererseit s trugen viele 
nationalbewußt e Deutsch e so eindeuti g tschechisch e Namen , daß ma n an ihre n tsche -
chische n Vorfahren kaum zweifeln konnte . Wer dami t spielen wollte, der fände 
unschwe r Hundert e von Tscheche n namen s Neumann , Brett , Fischer , Rieger , Fisch , 
Hirsch , Jungmann , Machar , Zettel , ja sogar Deutsch , un d wieder Hundert e von 
Deutsche n namen s Vranický, Mrkvička , Novotný , Smetana , Macháček , Beneš ode r 
Konopásek . Kur z un d gut: die Vorstellung , in Böhme n hätte n jahrhundertelan g zwei 
Ethnik a un d zwei national e Charakterprinzipie n miteinande r gelebt un d gekämpft , ist 
eher eine Rückprojektio n wesentlich jüngere r Erfahrunge n als nüchtern e geschicht -
liche Tatsache . 

Di e sprachlich e Germanisierun g war so stark un d erfolgreich , daß zum Beispiel die 
Herausgab e der einzigen tschechische n Zeitun g 1775 eingestell t werden mußte , weil 
die gebildeten Schichte n kein Interess e für sie zeigten (im Jahr e 1771 wurde n von 100 
Exemplare n bloß zwei in Pra g un d zwei in Wien verkauft!), un d es volle zehn Jahr e 
dauerte , ehe es gelang, wenigstens 50 Abnehme r zu finden , um die Zeitun g „Pražsk é 
noviny " erscheine n zu lassen. Di e tschechische n Patriote n dieser Zei t empörte n sich 
über den Untergan g des Tschechische n als Kultursprach e un d waren in der Sprachen -
frage sehr pessimistisch . 

Die s alles ist auch bei der Beurteilun g des Entstehungsprozesse s der tschechische n 
bürgerliche n Gesellschaf t in Betrach t zu ziehen : diese bestan d nich t aus ethnisc h 
authentische n Tschechen , den n alle einigermaße n Gebildete n hatte n deutsch e Bildun g 
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genossen . Zu Mitglieder n der tschechische n Gesellschaf t wurde n nu r diejenigen von 
ihnen , die beschlossen hatten , Tscheche n zu werden , un d erst nachträglich , infolge 
dieser Entscheidung , lernten , das Tschechisch e als Kultursprach e zu verwenden . Mi t 
diesem Vorbehal t mu ß ma n auch statistisch e Date n aus dem 19. Jahrhunder t betrach -
ten . Gena u zeigen sie nu r das Verhältni s der Entscheidunge n für das Tschechisch e 
ode r Deutsche . Zu markante n Verschiebunge n zugunste n des tschechische n Element s 
kam es nich t infolge der Vermehrun g des tschechische n un d des Aussterben s des deut -
schen Elements , sonder n vor allem als Folge der von der Germanisierun g ausgelösten 
Tschechisierung : beide Nationalitäte n konsolidierte n sich als bürgerlich e Gesellschaf -
ten neu in diesem Raum 6 . 

Di e tschechisch e Natio n wiederzuerwecken , abermal s zu tschechisieren , dies war 
nich t wegen der tatsächliche n Folgen der Niederlag e am Weißen Berg notwendig , 
sonder n taucht e als verständlich e Ide e im Zusammenhan g mit den theresianisch-jose -
phinische n Reforme n auf. Di e sachlich e Unangemessenhei t des Deutungsschema s 
von der notwendige n Wiedergutmachun g der Katastroph e des Jahre s 1620 schmälert e 
dessen Lebenskraf t in keine r Weise. Wirksam verdeckt e dieses Schem a die asymetri -
sche Begegnun g des konservati v aristokratische n mit dem plebejischen Element . 

Zu r ursprünglic h staatsrechtliche n Einstellun g des genannte n Deutungsschema s ge-
sellten sich stark nationa l gefärbte Töne . Diese Verbindun g wurde späte r sogar zur 
Achse der sogenannte n alttschechische n Politik , eine r Politik , welche die staatsrecht -
lich-historische n Ansprüch e der vom Wiener Zentralismu s bedrohte n böhmische n 
Kron e mit der Ide e der Natio n als eines historische n un d moralische n Subjekts ver-
knüpfte . Mi t der fortschreitende n Formun g der tschechische n bürgerliche n Gesell -
schaft verlor der adelige Landespatriotismu s schrittweis e an Bedeutung . Bis dahi n 
müssen wir ihn jedoch zu den wichtigen Determinante n der Wiedergebur t zählen . 

Aber nich t einma l die Erfolge der sprachliche n Tschechisierung , welche die Wie-
dergeburtsbewegun g entgegen allen Voraussetzunge n im Verlauf des 19. Jahrhundert s 
erreichte , vermochte n das Deutungsschem a des Weißen Berges zu erschüttern . Je 
meh r es sich von der historische n Wirklichkei t un d von der josephinische n Zei t ent -
fernte , desto größere Wirksamkei t entfaltet e es. Da s Geschichtlich e bedurft e aller-
dings einer stabilisierende n Stütz e im Unvergänglichen . D a die Theologi e sich im 
säkularisierte n Zeitalte r ohnehi n nich t blicken lassen durfte 7, tra t an ihre geschichts -
philosophisch e Stelle das Geschäf t eines nationale n Heilgeschehens , vor- un d dar -
gestellt als Entfaltun g des Nationalcharakters . Es genügte , den Topo s des Weißen 
Berges vom ursprüngliche n ständisch-staatshistorische n Bedeutungsfeld , dessen Ak-
tualitä t zeitgebunde n war, ins Nationale , ewig National e überzuleiten . Die s geschah 
- nich t ohn e deutsche s Vorbild -  durc h die Identifizierun g der Geschick e der Refor -
matio n mit dem Schicksa l un d Charakte r der Nation . 

6 U r b a n : Kapitalismu s a česká společnos t 1978, 18—49. — H r o c h , Miroslav: Evropská ná-
rodn í hnut í v 19. století [Europäisch e Nationalbewegunge n im 19. Jahrhundert] . Prahal986 , 
283-393. -  Č e r v i n k a , František : Český nacionalismu s v 19. století [De r tschechisch e Na -
tionalismu s im 19. Jahrhundert] . Prah a 1965. -  K o ř a l k a , Jiří: Co je národ ? [Was ist die 
Nation?] . Prah a 1969. 

7 Benjamin , Walter: Gesammelt e Schriften . Bd. 1/2. Frankfurt/M . 1974,693. 
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Im Them a Nationalcharakte r komme n dre i gedanklich e Element e zusammen : 

-  De r aufklärerisch e Begriff der Natu r des Mensche n als anthropologisch e Kon -
stante , die mit den auf die bürgerlich e Gesellschaftsordnun g hinweisende n natür -
lichen Rechten , Bedürfnisse n un d Charaktereigenschafte n gedach t war. In Gestal t 
des Nationalcharakter s (Volksgeistes) wurd e dieser Begriff vorerst nu r hinsichtlic h 
seines Umfang s un d seiner ursprünglic h unbedingte n Allgemeinhei t verengt . 

-  Di e theologisch e Auslegung der Geschicht e als Erlösungsgeschichte , jedoch 
äußers t säkularisier t un d in ihre m ursprüngliche n Sinn e verneint . In humanisti -
schen Variante n der Nationaltheori e pflegt diese Einschränkun g von der Vorstel-
lun g ausgeglichen zu werden , daß jedes Volk seinen unersetzbare n Beitra g zur 
Geschicht e der Menschhei t leistet . 

-  Di e mit dem Liberalismu s verbunden e Eroberungstheori e (Thierry , Gervinus , Pa -
lacký) vermocht e es, die beiden erstgenannte n Komponenten , die ja auf das Unver -
gängliche ausgerichte t sind, in ein evolutionäre s Geschichtsbil d einzuspannen 8. 

Das Wort ward Fleisch (Johannes,  1,14) 

Da ß jeman d Tschech e ist un d woran ma n das erkennt , mußt e vorrangig geklärt 
werden . Jungmann s in das Jah r 1806 datiert e Entscheidung , Tscheche n seien jene, die 
tschechisc h sprechen 9 (un d schließlic h auch lesen un d schreiben) , hatt e gewichtige 
Folgen , obwoh l sie als Definitio n der Natio n sachlich untragba r war un d ist. Im 
tschechische n nationale n Horizon t wurde sie bald selbstverständlich , un d in ihre m 
Schatte n waren die Umriss e alternative r Definitione n nu r meh r undeutlic h zu er-
kennen . 

8 Wo die tatsächlich e Unterdrückun g des einen durch ein andere s Ethniku m nich t existierte, 
mußt e sie erdichte t werden . Augustin Thierr y erklärte die Entstehun g des Feudalismu s in 
Englan d mit der Eroberun g dieses Lande s durch die Normannen , in Frankreic h mit der Un -
terjochun g der gallo-romanische n Bevölkerun g durch die Germanen . Geor g Gottfrie d Ger -
vinus erklärte nach demselben Model l den Feudalismu s in Deutschlan d durch die romanisch -
katholisch e Vergewaltigung der germanische n Freiheitsliebe . Dies erfordert e zwar die Subli-
mierun g realer Eroberungsakt e zu bloßen Prinzipien , ermöglicht e jedoch auch , die Lutheri -
sche Reformatio n als Keim der deutsche n nationale n Freiheitsbewegun g auszugeben , die im 
Geist e der deutsche n protestantische n Traditio n schon früher vorbereite t worden war. In 
diesem Rahme n konnt e für Palacký Inhal t und Sinn der tschechische n Geschicht e im Ringen 
des Slawentum s mit dem Germanentu m bestehen , konnt e das Hussitentu m als Gipfel der 
tschechische n Geschicht e emporgehobe n werden und als der ruhmreich e Gegenpo l zur 
schmachvolle n Niederlag e am Weißen Berg erscheinen . Interessanterweis e läßt Palacký die 
Verfallsperiode nich t erst 1620, sonder n schon 1526 beginnen , und zwar aus taktisch-ideo -
logischen Gründen : es schien ihm vorteilhaft , den Verfall symbolisch mit der Dynasti e Habs-
burg zu verbinden . Alle Forme n dieser sogenannte n Eroberungstheori e postulierte n die 
Beseitigung der aus dem Feudalismu s abgeleiteten Ordnunge n oder die Ablösung der tradi -
tionelle n Gesellschaf t durch die bürgerlich e Gesellschaf t und formulierte n dies als Aufgabe 
der nationale n Befreiung. 

9 J u n g m a n n , Josef: O jazyku českém rozmlouván í druh é [Die zweite Unterredun g über die 
tschechisch e Sprache] . In : L o u ž i 1, Jaromí r (Hrsg.) : Lampa i ve vichru hořící . Josef Jung-
man n 1773-1847. Prah a 1973, 19. 
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Da s bedeute t natürlic h nicht , daß diese Alternative n aufhörte n zu existieren un d 
zu wirken - un d schon gar nicht , daß sie etwa weniger wertvoll als die siegreiche Kon -
zeptio n waren . Es sei vor allem des Entwurf s von Bernar d Bolzan o (1781-1848 ) ge-
dacht , der die Wiedergebur t der Gesellschaft im bürgerlich-rechtliche n un d morali -
schen stat t im sprachlich-nationale n Standpunk t verankerte . Im aufgeklärte n Geis t 
zielte dieser Entwur f auf die Konstituierun g eine r zweisprachige n (ode r mehrsprachi -
gen) Natio n freier Bürger . Als gleichwertige Alternativ e wurde er bereit s in den Jahre n 
1848/4 9 ausgeschaltet , klang jedoch nich t nu r theoretisch , sonder n auch praktisc h 
noc h in der Zwischenkriegszei t als republikanisch e Chanc e der aktiven Zusammen -
arbei t tschechische r un d deutsche r Mitbürge r nach 1 0 . 

De n zweiten Typ der alternative n Konzeptio n stellte die historisch-staatsrechtlich e 
Auffassung der tschechische n Frage dar . Sie wurzelt e im alten Landespatriotismu s 
un d verlieh der tschechische n Wiedergeburtsbewegun g den Stempe l der historische n 
Legitimität . Sachlic h war sie von Jungmann s Sprachnationalismu s unabhängi g un d 
vermocht e deshalb die konservative Variant e der territoriale n Auffassung des Begriffs 
Natio n zu stellen . So verstan d ihn auch der patriotisch e Teil des historische n Adels 
un d bot der tschechische n Bewegung eine eindrucksvoll e un d anfangs unentbehrlich e 
Stütze . Di e nichtaristokratische n Intellektuellen , an erster Stelle der Historike r Fran -
tišek Palack ý (1798-1876) , resorbierte n bald Jungmann s Perspektiv e un d nationali -
sierten die historisch e Legitimität . De r ethnisch e Standpunk t mi t der Sprach e als Ho -
heitsmerkma l der Natio n verstärkt e sich auch in der staatsrechtliche n Auffassung 
Han d in Han d mit dem tatsächliche n Fortschreite n der sprachliche n Tschechisierun g 
un d mit der Schwerpunktverlagerun g der alttschechische n Politi k vom ständisch-ari -
stokratische n zum plebejisch sich gebärdende n Tschechentu m des Bildungsbürger -
tums , das der Herkunf t nac h un d durc h praktisch e Beziehunge n mit dem bäuerliche n 
Hinterlan d verbunde n war. Es war unnötig , die staatsrechtlich e Argumentatio n zu re-
formieren , es genügte vielmehr , sie im Sprachcod e Jungmann s zu lesen 11. 

Jungmann s Entscheidun g kan n ma n sich, im Unterschie d von den gelehrte n sla-
wischen Interesse n der Aufklärer, ohn e den deutsche n Kontex t nich t vorstellen . Di e 
deutsch e Literatu r erlebt e ihre „national e Erweckung " schon seit der Mitt e des 
18. Jahrhunderts . So hatte n die gebildeten Tscheche n das großartig e Beispiel der Neu -
schaffung, keineswegs der Ableitun g aus irgendwelche n ältere n Kontinuitäte n vor 
Augen. Wie hätte n sie Herder s Satz nich t verstehe n können , daß die Geschicht e der 
Völker „ein e Schul e des Wettlauf s zur Erreichun g des schönste n Kranze s der Humani -
tät un d Menschenwürde " ist? Wie hätt e sie der Aufruf zur Erkenntni s des Charakter s 
un d der Bestimmun g der eigenen Nation , zur freien Verwirklichun g des eigenen Bei-
trags in die Schatzkamme r der Humanitä t nich t anspreche n können , um dessentwillen 

L o u ž i l , Jaromír : Bernar d Bolzano . Prah a 1978. -  Rád i , Emanuel : Válka Čechů s Němc i 
[Der Kampf zwischen den Tscheche n und den Deutschen] . Prah a 1928. -  P a t o č k a , Jan : 
Dilem a v našem národní m program u [Das Dilemm a in unserem Nationalprogramm] . Di-
vadlo (1969) Nr.l , 1-8. -  U r b a n , Otto : Česká společnos t 1848-1918 [Die tschechisch e 
Gesellschaf t 1848-1918]. Prah a 1982,117. 
M a c u r a, Vladimír: Znamen í zrodu . České obrozen í jako kulturn í typ [Das Geburtszei -
chen . Die tschechisch e Wiedergebur t als Kulturtypus] . Prah a 1983, 181. - U r b a n : Česká 
společnos t 1982, 74 ff., 94 ff. 
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das Volk von der Natu r an seinen Plat z gestellt wurde? Wie hätt e sie Herder s philoso -
phisch-historisch e Morphologi e gleichgültig lassen können , aus der die Erwartun g 
eines eigenständige n Beitrags der slawischen Völker so deutlic h hervorging 12? 

In Jungmann s Abhandlun g „ O jazyku českém " (Von der tschechische n Sprache ) aus 
dem Jah r 1806 lesen wir in diesem Herdersche n Geist : „Di e Sprach e ist die hervorra -
gendste , der Lage des Landes , den Sitten , der Gesinnung , den Neigunge n un d tausen -
derle i Unterschiede n jedes Volkes entsprechend e Philosophi e [...] , ebenso wie sie 
durc h ihre Struktur , ihre n Klan g un d ihre Natu r das sicherst e un d treuest e Bild des 
Anfangs, der Verallgemeinerung , der Bildun g un d Art der Natio n selbst vorstellt , so 
daß diese in einer Sprach e als ganzes Volk lebt" 1 3 . Un d nachde m hier eine tschechisc h 
sprechendeBevölkerunglebt , ist hierauc h eine tschechisch e Nation . Jungman n belegt, 
wie die Vernachlässigun g des Tschechische n zur Störun g der Kommunikatio n mit 
dem Volk führt : „[ . . . ] der Verwalter des Bezirks [... ] teilt dem nu r tschechisch(spre -
chend)e n Volk wichtige Befehle des Landesherr n deutsc h mit , un d wenn alle das Mau l 
aufmachen , glaubt er, es sei Aufmerksamkei t un d weiß nicht , daß es Spot t bedeutet ; 
[... ] De r deutsch e Kapla n bete t mit dem Volk, bis sich alle den Bauch vor Lache n hal-
ten" 1 4 . Darau s ergibt sich Jungmann s These : „Leichte r fällt es der Nation , hunder t 
gute Schriftstelle r hervorzubringen , als ganz zu einem anderssprachige n Volk zu wer-
den " 1 5. Auch das Lob für das Bauerntu m ertön t in der tschechische n Bewegung nich t 
zum letztenmal : wer die Sprach e unterschätzt , in der die Bauer n sprechen , vergißt, 
daß diese den wichtigsten Stan d vorstellen , der alle übrigen ernährt , un d daß auch hi-
storisch gesehen jedes Volk mit diesem Stan d zu existieren begann 1 6. 

Ma n sieht , daß in der Argumentatio n Jungmann s die demokratisch e Seite stark mit -
klingt, welche die Intelligen z mit dem damal s noc h ländliche n Volk verbindet , un d 
vorläufig auf sprachliche m Gebie t von der Elit e verlangt , sich ihre m Volke verständ -
lich zu machen . Worin beruh t die Eigenar t dieser demokratische n Gesinnung ? In 
Herder s Art verziert , geht sie eher von der Anerkennun g der Realitä t als von bürger-
lich-gesellschaftliche n Utopie n aus; ihr stärkste s Argumen t ist das tschechisc h spre-
chend e flache Lan d un d keineswegs die Definitio n der unabdingbare n Menschen - un d 
Bürgerrechte . Deshal b vermag sie elastisch un d anpassungsfähig , ech t bäuerlic h 
schlau , bürgerlich pathetisc h un d devot zu sein. An Stelle der sozialen Theori e un d 
Programm e häl t sie sich an das sprachlic h begrenz t „wir " als Zentralwer t -  un d ist sich 
nu r darin treu . 

Herder s Schem a der Humanitä t dekorier t diese Argumentatio n von Jungman n bis 
Masaryk : nich t nu r aus programmatische n Gründen , sonder n vor allem wegen der 
echte n Weltbürgerschaf t möge die Intelligen z die Sprach e des Volkes gebrauche n un d 
dessen Charaktereigenschafte n entfalten . In der tatkräftige n Verwirklichun g trit t 
jedoch auch die Kehrseit e hervor : sie ermöglicht e es, das allgemein Menschlich e natio -
na l zu usurpieren . 

12 H a y m , Rudolf : Herder . Bd. 2. Berlin 1954, 267f. 
13 J u n g m a n n : O jazyku českém 1973,19. 
14 Ebend a 29. 
is Ebend a 26. 
16 Ebend a 13. 
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De r junge Literaturhistorike r Vladimir Macur a zeigte unlängst , wie Jungmann s 
Übersetzun g von Milton s „Verlorene m Paradies " die Welt der menschliche n Kultu r 
als slawische Welt vorstellt . Di e Vorlage ermöglich t das indirekt , da sie Element e 
verschiedene r Kulture n zu einer poetische n Kompositio n verflicht . Jungman n ha t das 
Origina l bloß in seinem eigenen Cod e gelesen: Mi t der Verwendun g sprachliche r Mit -
tel stellte er das Slawentu m an die Seite der antiken , jüdische n un d indische n Kultur l 7 . 
In ähnliche r Weise kan n ma n Belege für jene Bestrebunge n sammeln , die noc h imme r 
die durc h die klassische Bildun g bekannt e antik e Traditio n als eine mi t dem Geis t des 
Slawentum s verknüpft e Traditio n zu erkläre n versuchten . In philologische r Hinsich t 
am interessanteste n sind Versuche phonologische r Übersetzunge n (d.h . Übertragun -
gen der Original e in möglichs t ähnlic h klingende , den Tscheche n verständlich e Ver-
sionen) , die laufend zwischen slawischen Sprachen , aber auch beispielsweise zwischen 
dem Griechische n un d Tschechische n praktizier t wurden . 

Jan Kollá r (1793-1852) , evangelische r Pasto r in Pest , späte r Professo r der slawi-
schen Altertüme r in Wien, versucht e mit phonologische n Übersetzunge n den slawi-
schen Charakte r des Etruskische n un d dami t die Verwandschaf t der alten Röme r mi t 
den heutige n Slawen nachzuweisen ; den griechische n kulturelle n Druc k gab er als anti -
slawisch aus, ähnlic h wie den germanische n kulturelle n Druc k der moderne n Zeit . 
Ander e versuchte n wieder die Kelte n als Slawen anzusehen , un d dami t das Auto -
chthon e der slawischen Besiedlun g Mitteleuropa s zu beweisen 18. 

In Kollár s die „Bibe l der Slawen" genannte m Poe m „Slávy dcera " (Slawas Tochter ) 
erschein t in der Rolle der Tochte r eine r Götti n Johann a Augusta Friederik e Schmid t -
eine gebürtige Deutsch e un d des Autor s Geliebt e un d schließlic h Ehefrau . Kollá r hielt 
Sláva für eine slawische Götti n (ja: die slawische Göttin , die Chefgottheit) . Im Geist e 
der nationale n Usurpatio n des Pantheon s erschie n den Anhänger n der Wiedergebur t 
die Slawisierung der Tochte r eines deutsche n Pastor s als natürlich e Kompensatio n der 
erlittene n Kränkungen : „on a pak jest tich ý beránek , který snímá krajů těcht o hřích y 
(den n sie ist jenes stille Lämmchen , das dieser Lände r Sünde n hinwegnimmt)" 1 9. 

Da ß Sláwa eine Deutsch e gebären konnte , erschie n Jungmann s Anhänger n keines-
wegs merkwürdig , den n ihne n war ja klar, daß fast alle Deutschen , die etwas wert 
sind, ursprünglic h eigentlic h Slawen waren , die einst -  womöglich gewaltsam - ger-
manisier t wurden . So hieß nac h ihne n beispielsweise Lessing Lesník (Förster) , der Er -
finder des Buchdrucke s Gutenber g eigentlic h Kutnohorsk ý (der aus Kuttenber g Ge -
bürtige) , der erste bekannt e Einige r der Slawen, der fränkisch e Kaufman n Samo , 
eigentlic h Samosla v usw. Noc h deutliche r sprache n ihre r Ansicht nac h geographisch e 
Namen : die Nebenflüss e der Rhein s hieße n ursprünglic h Modrica , Rus , Bila un d 
Cerna , das Lan d Kärnte n eigentlic h Horytany , die Dardanelle n eigentlic h Gradanel y 
(vom slawischen „grad" , d. i. „Burg") usw. Di e etymologisch e Expansio n betra f nich t 
nu r den heimische n Raum . Jan Kollá r fand auch auf der Landkart e England s zahl-
reich e slawische Name n von Gegende n un d Dörfern : „Wahrscheinlic h ha t sich in 
alten Zeite n irgendein e slawische Bevölkerungsgrupp e aus Pommer n dorthi n über -

17 M a c u r a : Znamen í 1983, 86, 94ff., 267. 
•8 Ebend a 87. 
19 Ebend a 267. 
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schifft." Un d der tschechisch e Patrio t Antoni n Fähnric h (!) sagt geradewegs: „Ver-
folgst D u die Slawen in Europ a - umfahr e den Erdtei l mi t dem Finge r un d du findest 
die Grenze n Slawiens. Alles von einem einzigen Stam m besiedelt , un d was die Spra-
chen Europa s betrifft -  mit Ausnahm e des Ungarische n - sind alle Schwestern , von 
ihne n Slovanka die älteste un d treuest e Tochte r des namenlose n Mütterchens. " In 
Jungmann s Cod e war die Einhei t der indoeuropäische n Sprache n als urslawische Ein -
heit zu lesen, die in eine Reih e von Nationalsprache n zerfiel, von dene n einige sich von 
ihre m slawischen Wesen entfernten 20. 

Es handelt e sich nu r scheinba r um phantastisch e Spielereien . Scho n im Zusammen -
han g mit dem Deutungsschem a des Weißen Berges taucht e vor uns die Analogie von 
To d un d Erlösung , von Heilsgeschicht e un d Völkergeschicht e auf. In der literarische n 
un d bildnerische n Produktio n der Wiedergeburtsepoch e findet ma n weitere Beispiele 
von Analogien zu eingebürgerte n christliche n Vorbildern , un d die Gebildete n beeil-
ten sich darübe r hinaus , auch Analogien mit mythischen , vorchristliche n Formel n zu 
liefern. Di e Patriote n hielte n sich samt un d sonder s für Priester , für Apostel des vater-
ländische n Glauben s un d stellten ihre n Kamp f oft als Gottesstrei t hin . Was heut e als 
etymologisch e Phantastere i erscheint , funktioniert e als Instrumen t zur Aneignun g 
der Welt 2 1. Di e Wirklichkei t mußt e natürlic h mit der sprachliche n Wirklichkei t ver-
tausch t werden . Dan n konnt e das Wissen un d Bewußtwerde n - auch seiner selbst -
auf Namen , auf der Unterscheidun g von für uns richtige n Namen , auf der rechte n Be-
nennun g in der eigenen Sprach e beruhen . Dan k dieser Verfahrensweise entstan d ein 
Bild der in sich geschlossene n un d selbstgenügsame n tschechische n Gesellschaft , die 
ohn e Rücksich t auf die Verhältniss e von der Magie der Muttersprach e lebt 2 2. Un d weil 
damal s alle routinemäßi g in der christliche n Religion gebildet waren , könne n wir nich t 
umhin , der ersten fünf Verse un d des Kern s zum Prolo g des Johannes-Evangelium s zu 
gedenken : Im Anfang war das W o r t . . . un d ward Fleisch un d wohnt e unte r uns . 

Wer das soeben Gesagt e für eine zufällige Assoziation hielte , möge sich an Ma x We-
bers Säkularisationstheori e erinnern . Zu m Fleisch des Worte s wurde an der Schwelle 
des bürgerliche n Zeitalter s die Nation . Im Fal l der synchrone n Modernisierun g wurde 
diese durc h Gleichheit , Freihei t un d Brüderlichkei t definiert ; im asynchrone n Fal l 
eher durc h die am wesentlichste n in der Sprach e enthalten e Eigenart , also durc h das 
Wort selbst, das ma n jedoch noc h extreme r säkularisierte , so daß die Verweltlichun g 
zum Götzendiens t umschlug . 

2 0 Ebend a 63. 
21 Ebend a 92,61,63 . 
22 Die bahnbrechend e kulturmorphologisch e Analyse Vladimir Macura s stellt unte r ande-

rem die tschechische n Falsa und Falsifikatore n in ein neues Licht . Nich t nur die bekannte n 
Fälschunge n von Hank a (die Königinhofe r und die Grünberge r Handschrift) , sonder n auch 
das Vortäusche n einer tschechische n Frauenliteratu r durch Františe k Ladislav Čelakovský 
(Zofie Jandová) , schließlich auch das Vorgehen Palackýs, der nach seiner vernichtende n 
Kritik der vorkritische n Geschichtsschreibun g selbst durchau s unkritisc h die den Hand -
schriften von Hank a entnommene n Angaben als Geschicht e wiedergibt usw. -  das alles 
kann aus Macura s Perspektive gut und objektiv begriffen werden: weder als Wahrheit , noch 
als Lüge. 
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Quod licet... 

Di e Tscheche n vermißte n nich t einma l den Erlöser , den Heilan d der nationale n 
Welt. Es hieß , Bedřic h Smetan a hatt e viel zu leiden , un d viele waren stolz darauf , daß 
er weitaus vollkommene r tau b wurde als der deutsch e Beethoven 23. Di e Natu r selbst 
mußt e an Smetan a gedach t haben , als sie die Oberfläch e des Böhmische n Becken s 
furchte : hier un d nirgendw o sonst konnt e er zur Welt kommen 2 4 . 

Zdeně k Nejedl ý (1878-1962 ) verlachte n viele wegen eine r solche n Vision, falls sie 
für eine Weile aufhörten , vor ihm aus Achtun g ode r Furch t zu zittern . Sie wußte n 
meist nicht , daß Nejedl ý diese Vision zwar zur Vollkommenhei t geführt , jedoch nich t 
erdach t hatte , daß sie schon bei Otaka r Hostinsk ý (1847-1910 ) un d bei Tomá š Garri -
gue Masary k (1856-1937 ) ausgebildet war 2 5 . 

Bedřic h Smetan a (1824-1884 ) geriet ebenso unschuldi g in die Erlöserroll e wie die 
Schriftstelleri n Božen a Němcov á (1820-1862 ) in die Rolle eine r tschechische n 
Madonna . 

Wenn Josef Jungman n es für leichte r hielt , hunder t tschechisch e Schriftstelle r her -
vorzubringe n als das tschechisch e flache Lan d zu germanisieren , bedeutet e dies eine 
Apologie der tschechische n Sprache , keineswegs eine Unterschätzun g der Literatur . 
Es gab hier eine Sprache , dere n Vorzüge des Ausdrucks , vor allem Sangbarkei t un d 
Empfindlichkeit , Jungman n nich t hoc h genug loben konnte 2 6 . Vorläufig fehlte die Li-
teratur , was zu berichtige n war. Sie sollte so vollende t sein, „da ß auch der mi t der 
deutsche n Literatu r Vertraut e sie liebgewinne n könnte" , sonst müßt e sie untergehe n 
un d mit ihr auch Tschechisc h als Kultursprache 27. 

De r Jungmannsche n Konzeptio n war dahe r von allem Anfang an auch ein qualitati -
ver Horizon t gegeben, un d zwar in For m des damal s auch für die Tscheche n selbstver-
ständliche n deutsche n Bildungskontextes , der bewußt ergänz t wurde durc h eine Aus-
wahl französische r un d englische r Muster , welche die sich neu formend e tschechisch e 
Kultu r aus der einseitigen Abhängigkeit von deutsche n Kulturwerte n lösen sollte. Da s 
alles mu ß ma n im Auge behalten , um verstehe n zu können , warum im Rahme n 
der nationale n Wiedergebur t erstrangige schöpferisch e Handlunge n möglich waren . 

2 3 Nu r aus Unkenntni s wurde damals die Tatsach e zu bejubeln versäumt , daß es die Vorsehun g 
nich t zugelassen hatte , daß die Oper über die Fürsti n Libussa schon von einem deutsche n 
Meister komponier t wurde und dieses Privileg dem tschechische n Meiste r vorbehalte n blieb. 
Vgl. Pečman , Rudolf : Beethoven s Opernpläne . Brno 1981,128. 

2 4 S t ř í t e c k ý , Jaroslav: Tradic e a obrození . Bedřich Smetan a [Traditio n und Wiedergeburt . 
Friedric h Smetana] . In : F r e i m a n o v á , Milen a (Hrsg.) : Povědom í tradic e v novodob é 
české kultuře . Dob a Bedřich a Smetan y [Traditionsbewußtsei n in der tschechische n Kultu r 
der Neuzeit . Bedřich Smetan a und seine Zeit] . Prah a 1988, 65-76. 

2 5 Masaryk , T. G. : Česká otázka [Die tschechisch e Frage] . 7. Aufl. Prah a 1969, 179. 
2 6 Macura : Znamen í 1983, 65 ff. Erst im Zusammenhan g mit diesem Ethnozentrismu s läßt 

sich die außerordentlich e Stärke und Ausstrahlungskraf t des Klischees von der Musikalitä t 
der Tscheche n voll erklären . Merkwürdigerweis e wurde diese Vorstellung auch zum festen 
Bestandtei l des deutsche n Tschechen-Stereotyps . Vgl. Vít, Petr : Formován í historickéh o a 
estetickéh o myšlení o hudbě [Die Entstehun g des historische n und ästhetische n Nach -
denken s über Musik] . Brno 1976. -  D e r s.: Slovo a pojem hudba v obrozen í [Das Wort und 
der Begriff Musik in der Period e der Wiedergeburt] . Opus musicum 6 (1974) Nr . 1, 6-12. 

2 7 J u n g m a n n : O jazyku českém 1973, 30. 
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Vom tschechische n sprachliche n Kontex t aus gesehen , schiene n sie wie aus den Wol-
ken gefallen, nu r war dies keineswegs der Fall . Sie wurde n von Persönlichkeite n ge-
schaffen, die aus freien Stücke n un d nich t aus Notwendigkeit , z .B . infolge sprachli -
che r Beschränktheit , den Statu s des tschechische n Künstler s wählten : sie entschlosse n 
sich dazu , Werke eine r bürgerliche n Hochkultu r auf der Grundlag e der tschechische n 
Sprach e zu realisieren , obgleich sie dies genau so, ode r noc h viel leichte r im Rahme n 
der deutsche n Kultu r hätte n tu n können . 

Da s spezifisch Tschechisch e erblickte n diese Künstle r in der Qualität , in der Öff-
nun g zu neue n Werte n hin . Sie sahen ihre Mission darin , ihre r Natio n eine eben in die-
sem Sinn e verstanden e Kuns t zu schenken , die, an moderne n europäische n Maßstäbe n 
gemessen, zu den reifsten zählen konnte . Fas t regelmäßi g wurde n sie dan n aber des 
Kosmopolitismus , des Verrate s an der eigenen Natio n bezichtigt . 

Un d dami t komme n wir zur zweiten Tendenz , welche die Bewegung der nationale n 
Wiedergebur t in sich schloß : die Tenden z nämlic h zu eine r Selbstbegrenzung , zur Ab-
lehnun g eines jeden andere n Kontexte s als des sprachlic h nationalen , zum Abgleiten 
in die Selbstgenügsamkei t im Rahme n eine r trägen Eigenliebe . Diese Tendenz , so 
glaube ich, entspring t weniger eine r nationale n Charakterschwäche , wozu sie manch -
mal von selbständigere n Denker n erklär t wurde 2 8 , sonder n ist vielmeh r unbeabsich -
tigtes Nebenproduk t einer breit angelegten Aufklärungsarbeit , die notwendi g betrie -
ben werden mußte , sollte die Tschechisierun g Jungmannsche r Prägun g eine Hoffnun g 
auf Erfolg haben . 

Di e bekannt e Bindung , die den innere n Zusammenhal t von Gruppe n direk t pro -
portiona l zu deren Abstand untereinande r verstärkt , funktioniert e nich t nu r in den 
Beziehunge n der Tscheche n zu Nichttschechen , sonder n auch in der Beziehun g zwi-
schen den beiden eben beschriebene n Pole n kulturelle n Gehabes . So ist zu erklären , 
daß alle öffnende n Handlunge n von Bedeutun g sogleich auf unversöhnlich e Ableh-
nun g stießen : sei es nu n die Byronsch e Lyrik von Kare l Hyne k Mácha s „Máj " (1836) 
ode r Kare l Sabina s Anarchokommunismus , die Musi k Smetana s ode r der emanzi -
piert e Lebenssti l un d das Werk der Schriftstelleri n Božen a Němcov á - um nu r einige 
in Vertretun g vieler andere r zu erwähnen . 

Mi t schöpferische n Leistunge n schlugen sich die gebildeten Tscheche n zum Lager 
der sprachliche n Vision Jungmann s durch . Sobald sie sich hier etablier t hatten , er-
kämpfte n sie sich wieder den Weg zurüc k in die rauh e Wirklichkeit . Diese r Kreislauf, 
der zuerst von Einzelgänger n ode r kleinere n Gruppe n von Begeisterte n realisiert 
wurde , gelangte rasch zur Verallgemeinerung . Mi t der Konsolidierun g der tschechi -
schen un d deutsche n Sprachgemeinschaf t wurde n imme r größer e Kreise in den Bann 
dieser Entwicklun g gezogen. Als die erste Generatio n mit tschechische r Schulbildun g 
auf den Plan trat , wurde die Expansio n des Tschechische n derar t gewaltig, daß die 
deutsche n Abgeordnete n im Böhmische n Landta g die Unterteilun g der Karl-Ferdi -
nand-Universitä t in eine deutsch e un d eine tschechisch e Institutio n durchsetze n muß -
ten , um eine Tschechisierun g der Universitä t zu verhindern . So wiederholt e sich die 
inner e Polarisierun g der Kultu r im Rahme n der tschechische n Wiedergeburt , nu r wa-
ren die Ausmaße des Prozesse s größer un d seine Folge n tiefgehender . 

2 8 Masa ryk : Česká otázka 1969, 221-226. 
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Di e tschechisch e Intelligen z konnt e nu n eine volle tschechisch e Erziehun g in allen 
Fachgebiete n erhalten . Da s außerordentlic h hoh e Nivea u der tschechische n Hoch -
schule n dieser Zei t läßt sich dami t erklären , daß die erste Generatio n der Hochschul -
professore n sprachlic h noc h eine deutsch e Bildun g genossen hatt e un d dahe r nich t nu r 
auf das tschechisch e Milieu angewiesen war. Es bedeutet e natürlic h einen großen Vor-
teil, daß in Pra g Stellen für eine neu e Generatio n von Universitätsprofessore n geschaf-
fen werden konnten , eine Chance , die aber auch andersw o bei der Eröffnun g neue r 
Fakultäte n gegeben war. De r Großtei l dieser ersten tschechische n Professore n hätt e 
sich fachlich auch auf deutsche n Universitäte n durchsetze n können . Sie gehörte n der 
letzte n Generatio n der Intelligen z an , die noc h die große Möglichkei t der freien Wahl 
besaß. 

Ein e komplett e tschechisch e Bildun g führt e naturgemä ß auch zur Blüte des Tsche -
chische n als einer Kultursprache . Vorbei waren die noc h nich t allzuferne n Zeiten , 
als der tschechisch e Patrio t Josef Wenzig (1807-1875 ) die Librett i zu Smetana s „Dali -
bor " un d zu „Libussa " in deutsche r Sprach e verfaßte un d ein andere r tschechische r 
Patriot , Erwin Spindler , den Text ins Tschechisch e übertrug . Heutzutag e erschein t 
un s diese Art des Einsingen s der tschechische n Sprache , die nich t nu r die eigene 
Selbstgenügsamkeit , ja sogar die Überlegenhei t des Tschechische n im Vergleich mi t 
dem Deutsche n beweisen sollte, einigermaße n paradox . Damal s war jedoch ein sol-
che r Vorgang nich t ungewöhnlich , ja er war sogar für die gegebene Situatio n charakte -
ristisch . 

Im intimste n Bereich des sprachliche n Tschechentums , in seiner Lyrik, beganne n 
mit ungezwungene r Natürlichkei t erst die „Mai-Jünger " zu kommunizieren , jene Ge -
neration , die sich im Jahr e 1858 mit ihre m Rebellentu m ihre m großen Vorbild Kare l 
Hyne k Mách a anschloß . Bis zu jenem Zeitpunk t glichen die am besten gelungene n 
lyrischen Erzeugniss e eher „halsbrecherische n Turnübunge n am Schweberec k der 
Sprache" 2 9. U m so meh r ragen dan n die neunzige r Jahr e hervor , die vielleicht als die 
größt e Zei t moderne r tschechische r Kultu r bezeichne t werden dürfen . 

Da s alles führt e aber leider auch zu eine r Verhärtun g auf dem Gegenpo l tschechi -
scher kulturelle r Offenheit , dem Po l der Selbstabschließung . Mi t einem ausgebaute n 
tschechische n Schulwesen konnt e der national e Autostereoty p auf institutionelle m 
Wege systematisc h un d in voller Breite mitgeteil t werden , wenn er sich erst einma l im 
kollektiven Bewußtsein als ein Teil der Bildun g veranker t hatte . De r tatsächliche Auf-
schwun g der Gesellschaftswissenschafte n verlieh der künstlichen nationale n Fiktio n 
die Autoritä t der Wissenschaft . Di e Einverleibun g authentische r Gründungstate n in 
den Mytho s der nationale n Großerzählun g half dabei , den tschechische n Horizon t 
neuerlic h un d gerade an der Schwelle des zu Erreichende n einzuengen . 

De r Begriff eines Jungmannsche n Tschechentum s war ursprünglic h keineswegs 
präzise un d klar bestimmt , wie es aus seiner sprachliche n Darlegun g vielleicht erschei -
nen konnte . Di e Vorstellun g einer tatsächlichen tschechische n Selbstgenügsamkei t 
war damal s undenkbar . Dahe r formulierte n die Jünge r Jungmann s ihre Abtrennun g 
vom deutsche n Kontex t im Rahme n des Slawischen. Da s Tschechisch e sollte als 

2 9 Pavel Eisner in Louž i l (Hrsg.) : Lampa 1973, 73. 
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slawische Sprach e neu geboren werden , als Dialek t des Slawischen . Di e zentrifugal e 
Tenden z der slawischen Sprache n un d Kulture n sollte in eine Gegenseitigkei t umge-
wandel t werden , wobei ma n nich t nu r an eine gegenseitige Solidaritä t auf Grun d der 
Sprachverwandtschafte n dachte , sonder n auch eine richtig e Verschmelzun g der ein-
zelnen slawischen Sprache n in Erwägun g zog. Ein derartige r Proze ß wurde auch als 
befreien d im Sinn e der Bürgerfreihei t aufgefaßt. Jedoch , wo blieb die Möglichkeit , 
eine gesamtslawische bürgerlich e Gesellschaf t zu begründen ? Als die übermächtig e 
Eiche , um die sich die freisinnigen slawischen Völker hätte n schare n können , erschie n 
das zaristisch e Rußlan d nur , wenn es in weiter Fern e verharrte 3 0. 

Di e „politiqu e étouffante " der Metternich-Är a (Gra f Leo Thu n an Alexis de Toc -
queville) ließ die Staatsbürge r nu r im Private n frei atmen . Es war aber auch die Zei t 
eine r ausgeprägte n Kultur . Fü r die tschechisch e Bewegung war nich t so sehr ihre 
künstlerisch e Variant e wichtig, die einzige öffentlich zugelassene Variante 31, sonder n 
vielmeh r ihre Kehrseite , in dere n beton t intime n Rau m die emanzipatorische n Hoff-
nunge n in For m von Träume n gediehen . De r unpolitische Ausdruc k des Politische n 
nah m leich t eine idyllische Gestal t an . 

Aber auch von tieferer Beunruhigun g wurde die Einbildungskraf t in Bewegung ge-
setzt : Nac h der subjektiven Sprach e der Dokument e lag in der Bedrohun g durc h das 
Deutschtu m die Gefah r des Zerfalls. De r heutig e Abstand erlaub t uns , unte r dieser 
kaum verständliche n Angst, sehr klar die Furch t vor dem drohende n Untergan g eine r 
traditionellen , mi t Vertraue n versehene n Gesellschaf t kleine r Strukture n festzustel-
len . Diese Angst wurde nich t aus der Besonderhei t des tschechische n Mensche n gebo-
ren ; ma n trifft sie übrigen s auch bei den Deutsche n an , besonder s bei den Prage r deut -
schen un d jüdische n Intellektuelle n un d nochmal s dan n in der Modern e un d déca-
dence . Allgemein wurde sie als Zustan d äußerste r Bedrohun g empfunde n un d mobili -
sierte die dafür Empfindsamen . Viele von ihne n klammerte n sich an ihre Illusio n von 
eine r Heimat , die vermeintlic h mi t uralte n Attribute n ausgestatte t war. 

Da s Idyll der tschechische n nationale n Wiedergebur t wurde hiermi t zum kulturel -
len Ausdruc k der Schlüsselroll e der ländliche n Gesellschaftsgrupp e im Proze ß der 
Tschechisierung , der darauffolgend e Kamp f um seine Überwindun g aber zur kultu -
rellen For m der Eingliederun g dieser Grupp e in die neue n Strukture n der bürgerliche n 
Gesellschaft . Diese r Proze ß begann schon zur Zei t des Vormärz . Ein erstes kulturelle s 
Signal gab hier das Gedich t „Máj " von Mách a gemeinsa m mit der Läuterun g der An-
sichten , durc h die jene titanisch e poetisch e Kompositio n in Bewegung gesetzt wurde . 
Wegen seiner politisc h bewußte n For m wurde dieser in den Polemiken , die Havlíče k 
gegen die sentimental-elegisch e Strömun g in der tschechische n Literatu r sowie gegen 
den Panslawismu s Kollár s führte , scharf angegriffen. 

Noc h Masaryk hatt e Schwierigkeiten mit der Verknüpfun g nationale r und bürgerlich-eman -
zipatorische r Gesichtspunkt e in Hinblic k auf Rußland . Die Heilige Allianz gibt er aus natio -
nalen Gründe n als eine Stütze der Freihei t und Humanitä t aus, verlegen, aber doch konserva-
tiv ist seine Kritik des „aristokratische n Avanturismus " der polnische n Aufstände von 1830 
und 1863. Schließlich vergißt er vollkomme n die Existenz der ukrainische n Nation , obwohl 
er sich im übrigen sorgfältig und liebevoll auch mit den kleinsten slawischen Völkern befaßt 
usw. Vgl. M a s a r y k : Česká otázka 1969, 22 f., 59 f., 135 f. 
H a n s l i c k , Eduard : Aus meine m Leben . Bd. 1. Wien 1894. 
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Es war auch kein Zufall , daß Kare l Havlíče k Borovský (1821-1856 ) die Erzählun g 
Josef Kajetá n Tyls „Posledn í Cech " (De r letzt e Tscheche ) als Zielscheib e seiner Ironi e 
wählte . Sie war in der Ta t ein schwache s künstlerische s Produkt . Havlíče k ging es je-
doc h um mehr , um etwas, was sich auch in Tyls künstlerisc h reiferen Werken offen-
barte . Tyl (1808-1856 ) lieferte als Dramatiker , Redakteu r un d Organisato r des tsche -
chische n Gesellschaftsleben s sicherlic h den schlagkräftigsten Beitra g zur Formulie -
run g der Vorstellunge n von einer idyllischen tschechische n Heima t sowie zu dere n 
Verankerun g im Bewußtsein breitere r Schichte n der tschechische n Öffentlichkeit . 
Tyls Idylle eine r vaterländische n Heima t trägt charakteristisch e Züge einer rechts -
gerichtete n Kapitalismuskritik . 

Im Singspiel „Strakonick ý dudák " (Schwand a der Dudelsackpfeifer ) stellt er Hei -
ma t un d Welt in schroffem Gegensat z gegenüber . Di e Heima t ist vom herzensgute n 
tschechische n Volk besiedelt un d wird hier von Urzeite n an bis in die-fern e Zukunf t 
von mächtige n aber gutmütige n Feengestalte n behüte t (eine von ihne n ist die Mutte r 
des Titelhelde n selbst). Wer jedoch den Verführunge n der Welt erliegt, verfällt der 
Entwurzelung , wird ein Opfer des Unternehmertums , un d nu r ein Wunde r kan n ihn 
rette n un d der Heima t wiedergeben . Di e einzige Figu r dieses Spieles, namen s Vocilka, 
die mit kosmopolitische r Unternehmungslus t dem objektiven Zeitgeis t verbunde n ist, 
wird hier durchau s negati v als ein gemeingefährlicher , durchtriebene r Verführe r un d 
Betrüge r dargestellt . Noc h eindringliche r wird die Kriti k an den neue n Verhältnisse n 
in Tyls interessante m Märchenspie l „Jiříkov o vidění" (Georg s Vision) ausgesprochen : 
der Kapitalismu s zerreiß t die gemeinschaftliche n Wesensband e un d ist schon deshalb 
der tschechische n Gemütsverfassun g fremd . Es war im Sinn e dieser Einstellun g nich t 
schwer, positiv auf die ersten Maschinenstürm e der Prage r Arbeiterschaf t zu reagieren . 
Tyl selbst verschlüsselt seine eigene Reaktio n in dem Historienstüc k „Kutnohoršt í 
havíři" (Di e Kuttenberge r Knappen) . Trotzde m bleibt seine Gesellschaftskriti k eine 
rechtsgerichtet e Stellungnahme : an Stelle von allen mögliche n Neuerunge n bedürfe es 
meh r der Vaterlandsliebe , dan n käme auch in die Nationalheima t meh r Liebe, un d es 
könnt e jedem Bedürftige n Hilfe un d Unterstützun g zutei l werden . 

Eine m liberal un d utilitaristisc h eingestellte n Havlíče k mußte n derartig e Gedanke n 
als reaktionär e Provokatio n erscheinen . Anstat t der vaterländische n Idylle verlangt er 
den Einsat z einer praktische n bürgerliche n Betriebsamkeit . In diesem Zusammenhan g 
zögert e er nicht , die Kollársch e panslawisch e Fiktio n in Stück e zu zerschlagen . In sei-
nem programmatische n Artikel „Slovan a Čech " (Slawe ode r Tscheche ) aus dem Jahr e 
1846 verband er die tschechisch e Frage , völlig unabhängi g von der slawischen Solidari -
tät , nu r mi t der Modernisierun g Österreichs . Diese r Standpunk t wurde dannJDreh -
punk t der tschechische n Politi k in den Revolution s jähren 1848/4 9 (Havlíče k war ne -
ben Palack ý eine r der bedeutendste n Abgeordnete n des Kremsiere r Parlaments , die 
die föderalistisch e Neuordnun g Österreich s anstrebten) . Erst durc h die Entscheidun g 
Havlíček s sind die Tscheche n Tscheche n geworden - un d nich t bloß einer der slawi-
schen Stämme . In diesem Geist e bemüht e sich Smetan a um die Gründun g eine r tsche -
chische n un d keineswegs slawischen Musik , ähnlic h wie es die Generatio n der „Mai -
Jünger " 1858 in der Literatu r vollzog. 

Di e revolutionäre n Ereignisse der Jahr e 1848/4 9 brachte n diesen Läuterungsproze ß 
im tschechische n öffentliche n Leben für eine geraum e Zei t zum Stillstand . Fü r die 
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Tscheche n kam die Revolutio n zu früh . Di e Problemlage , in der jede progressive 
Wendun g den Gedanke n an eine sprachlic h tschechisch e bürgerlich e Gesellschaf t be-
drohte , brach in voller Stärke durch 3 2 . Es war inzwische n klar geworden , worum es 
hier eigentlic h ging: nämlic h um die Begründun g der bürgerliche n Gesellschaft . In 
Mitteleurop a wurde sie dan k der Umständ e vom sprachlic h deutsche n un d magyari -
schen Elemen t vorwärtsgetrieben . Di e liberal emanzipativ e tschechisch e Politi k 
wurde vor eine wenig beneidenswert e Entscheidun g gestellt, entwede r die inzwische n 
weit fortgeschritten e Tschechisierun g ode r die Ide e der bürgerliche n Gesellschaf t fal-
len zu lassen. Sie reagiert e mi t dem Entwur f des föderalistische n Kompromisse s un d 
erst in der Konstellatio n der sechziger Jahr e war sie imstande , diese Linie täti g weiter-
zuverfolgen . 

Wie die unerwartet e Zerschlagun g der tschechische n Idylle aussah, ist heut e welt-
weit bekannt . Sie nah m die Gestal t Josef Svejks an , dessen ländlich e Herkunf t wir 
nu r meh r an der Gewandthei t erkennen , mi t der er Hund e zu stehlen verstand . In allen 
andere n Belangen ist dieser Landbewohne r schon ein Großstadtmensch , mit allen 
Wassern gewaschen un d deshalb auch für alle Welt viel verständliche r als die sture n 
Prediger , hussitische n Hauptmänne r un d die durc h den „Wissenswillen" geprägte 
Heima t der tschechische n Patrioten . Deshal b ist er unte r allen Tscheche n die bekann -
teste Figur , bekannte r als Präsiden t Masaryk , als Bedřic h Smetan a ode r Leoš Janáček , 
un d wurde zur typisch tschechische n Charaktergestalt . Obwoh l diese Kennzeich -
nun g üblicherweis e als schmeichelhaf t gilt, so möcht e ich doc h behaupten , daß Svejk 
kein eigentlic h tschechische r Charakte r ist. Aus der Logik der tschechische n nationa -
len Wiedergebur t betrachte t entpupp t sich Švejk viel meh r als tschechische r Anti -
charakter . 

U r b a n : Kapitalismu s a česká společnos t 1978, 199 f. 



K A R P A T E N R U S S L A N D U N D D I E S Ü D K A R P A T I S C H E N 
R U T H E N E N 1919-193 3 

Von Ladislav Lip seh er 

Di e südkarpatische n Ruthenen , ein slawisches Bauern - un d Hirtenvolk , sind wahr-
scheinlic h seit dem End e des 12. Jahrhundert s allmählic h in ihr heutige s Siedlungs-
gebiet eingewandert 1. Geographisc h war Karpatenrußlan d der am weitesten nac h 
Südwesten vorgeschoben e Teil des ukrainische n Siedlungsraumes . Diese Region ist 
nac h dem Erste n Weltkrieg zwischen der Tschechoslowake i un d Rumänie n aufgeteilt 
worden . Rumänie n wurde n die Stad t Marmaros-Sighe t un d mehrer e Landgemeinde n 
am linken Ufe r der Thei ß zugesprochen ; die Tschechoslowake i erhiel t Teile der ehe -
maligen ungarische n Komitat e Marmaros , Bereg, Ugocs a sowie auch einen Teil des 
Komitate s Ung . 

Im 19. Jahrhunder t sind erste Anzeiche n einer moderne n nationale n Formierun g zu 
bemerken . Nac h der Niederschlagun g der ungarische n Revolutio n von 1848 ist das 
national e Leben der Ruthene n lebendige r geworden . De r Einmarsc h der russischen 
Armee in Ungar n 1848-49 hinterlie ß bei den Ruthene n einen tiefen Eindruck . Die s 
ha t seinen Niederschla g in eine r kräftigen Russophili e gefunden . Da s Russisch e wurd e 
als Schriftsprach e angenommen . 

De r österreichisch-ungarisch e Ausgleich von 1867 begrub alle solche Hoffnungen . 
Ein e starke Magyarisierun g setzte ein . Di e ungarische n Regierungsstelle n bemühte n 
sich, die Beziehunge n zum ukrainische n Galizie n mit dem Ziel zu unterbinden , die süd-
karpatische n Ruthene n kulturel l un d politisc h zu isolieren 2. Diese s Vorhabe n gelang, 
un d der kulturell e Niedergan g des Gebiete s äußert e sich zahlenmäßi g im Rückgan g 
der ruthenische n Schule n un d Zeitschriften 3. Ein großer Teil der einheimische n 

1 K o c h a n n y j - G o r a l č u k , K.: Podkarpatsk á Rus v minulost i a přítomnost i [Karpaten -
rußlan d in Vergangenhei t und Gegenwart] . Prah a 1931, 34,44. -  Prager Rundscha u 1 (1931) 
80. -  Č á d a, František : Jazyková otázka na Slovensku a Podkarpatsk é Rusi [Die Sprachen -
frage in der Slowakei und Karpatenrußland] . In : Československá vlastivěda. Bd. 5: Stát . 
Prah a 1931,193-210 . 

2 OrszágosLevéltá r (Staatsarchi v Budapest)-B.M . ein, SSI. 2881. Zitier t nach Zeguc , Ivan: 
Die nationalpolitische n Bestrebunge n der Karpato-Ruthene n 1848-1914. Wiesbaden 1965, 
116. - M a g o c s i , P . R . : The Ruthenia n Decisio n to Unit ě with Czechoslovakia . Slavic Re-
view 34 (1975) 362 f. 

3 Um 1870 zählte man in den ruthenische n Komitate n 618 Volksschulen, davon 353 mit ruthe -
nischer und 265 mit ruthenische r und magyarischer Unterrichtssprache . Um die Jahrhun -
dertwend e bestande n anhan d der staatliche n Angaben im Jahre 1903 327 Volksschulen mit 
magyarische r und ruthenischer , aber nur noch 64 Schulen mit ausschließlich ruthenische r 
Unterrichtssprache . Im Jahre 1904 sank diese Zah l sogar auf 18: es handelt e sich ausnahmslo s 
um kirchlich e Schulen . Zegu c 1965, 118 f. 
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Intelligen z fiel der Magyarisierun g zum Opfer . Di e Maßnahmen , mi t dene n die Be-
hörde n gegen die ruthenische n Schule n vorgingen un d die sich späte r auch gegen die 
uniert e Kirch e richteten,  gaben den Anlaß, daß sich um die Diözes e Munkac s (Muka -
čiv) zahlreich e jüngere Intellektuell e in der Absicht sammelten , die Interesse n ihre s 
Volkes zu verteidigen . 

Nac h der Kapitulatio n der Doppelmonarchi e -  als der Zerfal l Ungarn s nähe r rückt e 
- wollte die ungarisch e Regierun g des Grafe n Michae l Károly i (1875-1955 ) den For -
derunge n der Nationalitäte n entgegenkommen . De r Gesetzesartike l X. vom 21. De -
zembe r 1918 bestimmte , daß die Komitat e Marmaros , Bereg, Ugocs a un d Un g zu 
einem autonome n Territoriu m mit dem Name n „Ruszk a Krajina " (Russische s Land ) 
zusammengefaß t werden sollten . Ma n versprach diesem Gebie t volle Autonomi e in 
kirchliche n Belangen , im Erziehungswese n un d in kulturelle n Frage n sowie in Ver-
waltun g undjustiz 4 . 

Währen d des Erste n Weltkrieges waren die Ruthene n mi t Ausnahm e ihre r russo-
phile n Oberschich t politisc h untäti g geblieben . Nu r die Auswanderungsgruppe n in 
den Vereinigten Staaten , die eine relativ bedeutend e Rolle spielten , verstande n die Zei -
che n der Zeit . Am 23. Jul i 1918 trafen sich die Vertrete r der amerikanische n Ruthene n 
auf eine r Tagun g in Homestead , Pennsylvania , Sie faßten den Beschluß , die Ruthene n 
müßte n sich, falls sie die vollständige Unabhängigkei t ihre r Heima t nich t erlangen 
sollten , mit ihre n Konnationale n in Galizie n un d der Bukowin a vereinigen . Sei auch 
diese Alternativ e nich t durchführbar , so sollten sie für eine Autonomi e eintreten ; da-
bei wurde allerding s nich t erwähnt , im Rahme n welches Staate s 5 . I n diesem Sinn legte 
das Präsidiu m der Tagung , geführt vom naturalisierte n amerikanische n Rechtsanwal t 
Grigori j Žatkovi č (1886-1967) , Wilson die Denkschrif t vom 21. Oktobe r 1918 vor, 
der jedoch die ersten zwei Forderunge n als undurchführba r bezeichnete . Erst nac h 
dieser Aussage konzentriert e ma n sich auf die Erlangun g der Autonomie 6. Am 
25. Oktobe r 1918 verhandelt e Žatkovi č in Philadelphi a im Name n der ungarländi -

4 Ballogh-Beéry,L.:AruthénAutonómia [RuthenischeAutonomie] .Pécsl937,23-26 . 
-  Ba l l r e i ch , Hans : Karpatenrußland . Ein Kapite l tschechische n Nationalrecht s und 
tschechische r Nationalitätenpolitik . Heidelber g 1938,ll l .-Szana,A. : Die Geschicht e der 
Slowakei. Von Svatopluk bis Trianon . Die Entwicklun g des slowakischen nationale n Gedan -
kens. Von Österreich-Ungar n zur Tschechoslowakei . Die Martine r Deklaration . De r Um -
sturz. Preßbur g 1930, 251. 

5 S t e r c h o , Pete r G. : Diplomac y of Doubl e Morality.  Europe' s Crossroad s in Carpatho -
Ukrain e 1919-1939. Ne w York 1971,16. - E p s t e i n , Leo (Hrsg.) : Studienausgab e der Ver-
fassungsgesetze der Tschechoslowakische n Republik . Unte r Berücksichtigun g der Gesetzes -
materialien , der Rechtssprechun g und der alten österreichische n Verfassungsgesetzgebung, 
sowie mit Hinweisen und Bemerkungen . Reichenber g 1923, 90. -  M a s a ry k, T. G. : Welt-
revolution . Erinnerunge n und Betrachtunge n 1914-1918. Berlin 1925, 271. -  M ago es i: 
The Ruthenia n Decisio n 1975, 365-372. -  D e r s.: The Shapin g of a Nationa l Identity . Sub-
carpatia n Rus 1848-1948. Cambridg e (Mass.)-Londo n 1978, 82 f. 

6 Kad lec , Karel: O právní povaze poměr u Podkarpatsk é Rusi k republice Československé 
[Übe r die Rechtslage des Verhältnisses Karpatenrußland s zur Tschechoslowakische n Repu -
blik]. In : Podkarpatsk á Rus. Obraz poměr ů přírodních , hospodářských , politických , cír-
kevních, jazykových a osvětových [Karpatenrußland . Bild seiner Natur- , Wirtschafts- , poli-
tischen , kirchlichen , sprachliche n und kulturelle n Verhältnisse] . Prah a 1923, 10. -  Ster -
ch o 1971, 16. 
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sehen Ruthenen , wie sie sich selbst nannten , mit T . G . Masary k (1850-1937 ) über den 
Anschlu ß seiner ehemalige n Heima t an die künftige Tschechoslowakei 7. Di e tsche -
choslowakisch e Auslandsaktio n hatt e ursprünglic h nich t mit dieser Möglichkei t ge-
rechnet , un d in keine m der von ihr herausgegebene n Dokument e über die künftige 
Gestaltun g des tschechoslowakische n Staate s wird diese Frag e erwähnt 8 . 

Am 12. Novembe r 1918 hielte n die Vertrete r der in den Vereinigten Staate n ansässi-
gen Ruthene n in Scranton , Pennsylvania , ihre zweite Tagun g ab un d beschlossen , sich 
als Staat auf föderalistische r Grundlag e mit weitgehende r Autonomi e der Tschecho -
slowakei anzuschließen 83. Di e darau f erfolgte Abstimmung , durchgeführ t nac h Kir-
chensprengeln , bracht e den Befürworter n der obengenannte n Regelun g einen klaren 
Sieg. Masary k bemerkte , daß er Žatkovi č auf die Schwierigkeiten , die aus der Einglie -
derun g Karpatenrußland s für die Tschechoslowake i erwachse n würden , aufmerksa m 
gemach t habe . E r wies auf die wirtschaftliche n un d kulturelle n Problem e hin sowie auf 
die zu erwartende n Auseinandersetzunge n mit den Nachbarn , Pole n un d Ungarn . 
Trotzde m bestande n Žatkovi č un d weitere führend e Ruthene n auf ihre r Entschei -
dung , die ihne n als erstrebenswertest e Lösun g erschien 9. 

Di e Einstellun g der ruthenische n Politike r in der Heima t war sehr unterschiedlich . 
Ein e Grupp e (de r Nationalra t von Užhorod ) strebt e die Autonomi e im Rahme n Un -
garns an , eine ander e (der Nationalra t von Chust ) den Anschlu ß an die Ukraine , un d 
eine dritt e Grupp e (der Nationalra t von Prešov) identifiziert e sich mi t dem Beschlu ß 
der amerikanische n Ruthenen 1 0 . Schließlic h setzte sich diese Regelun g durc h un d 

7 Masa ryk : Weltrevolutio n 1925,271 . - P e š k a , Zdeněk : Ústava Podkarpatsk é Rusi. K de-
setiletí připojen í Podkarpatsk é Rusi k Československé republice [Die Verfassung Karpaten -
rußlands . Zum zehnjährige n Jubiläum des Anschlusses Karpatenrußland s an die Tschecho -
slowakische Republik].Bd.3.Bratislaval929,327. - M a go cs i : TheShapin g 1978,84.-Sei t 
Novembe r 1918 verhandelt e Hodž a mit der ungarische n Regierung , um die Evakuierun g ihrer 
Streitkräft e aus der Slowakei zu erreichen . Bei dieser Gelegenhei t nahm er Kontak t mit Ver-
treter n der ruthenische n Nationalrät e der Gau e Užhorod , Bereg, Ugocs und Marmaro s auf. 
Sie äußerte n den Entschluß , ihre Gebiet e von Ungar n loszulösen und diese mit der Ukrain e 
zu vereinigen. Falls diese Lösung unmöglic h wäre, so sei ein Anschluß an die Tschechoslowa -
kei vorzunehmen . Vgl.: Slovenský rozcho d s Maďarm i roku 1918. Dokumentárn y výklad o 
jednaniac h dra Milan a Hodž u ako čsl. plnomocník a s Károlyih o maďarskou vládou v listo-
padu a prosinc i 1918 a ústup maďarských vojsk zo Slovenska [Der Bruch der Slowakei mit 
Ungar n im Jahre 1918. Eine dokumentarisch e Darlegun g über die Verhandlunge n des tsche-
choslowakische n Bevollmächtigte n M. Hodž a mit der ungarische n Regierun g Károlyis im 
Novembe r u. Dezembe r 1918 und der Rückzu g der ungarische n Armee aus der Slowakei]. 
Bratislava 1929, 68 f. -  S t e r c h o 1971,403 f. 

8 Vgl. namentlich : Die Washingtone r Unabhängigkeitserklärun g v. 18.10.1918. Auch in der 
römische n Erklärun g der österreichisch-ungarische n Völker v. 11.4.1918 ist mit keinem 
Wort von den südkarpatische n Ruthene n die Rede . Beneš , Edvard : Světová válka a naše re-
voluce. Vzpomínk y a úvahy z bojů za svobodu národ a [Der Weltkrieg und unsere Revolu-
tion . Erinnerunge n und Betrachtunge n über den Kampf für die Freihei t der Nation] . Bd. 2. 
Prah a 1935, 108. 

8a E p s t e i n 1923, 9 1 . - F l a c h b a r t h , Ernst : Die Völker- und staatsrechtlich e Lage Karpa -
tenrußlands . Natio n und Staat 2 (1928-1929) 231. -  M a g o c s i: The Shapin g 1978, 84. 

9 Masa ryk : Weltrevolutio n 1925, 271 f. 
10 Protokol l der Versammlun g des Russischen Nationalrate s in Prešov v. 7.1.1918. Abge-
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wurde auf der Hauptversammlung der vereinten Nationalräte in Užhorod am 8. Mai 
1919 als endgültige Entscheidung angenommenx!. Der ruthenische Zentrale National-
rat formulierte seine Forderungen im Beschluß vom 15. Mai 1919 in 14 Punkten, wel-
che dem Präsidenten der Republik übergeben wurden. Als wichtigste Anliegen wur-
den genannt: 1. Karpatenrußland bildet in seinen inneren Angelegenheiten einen selb-
ständigen Staat; 2. Die Grenzen der neuen Gebietseinheit werden nach Vereinbarung 
seiner Vertreter mit denen der Tschechoslowakei festgesetzt; 3. Die im Beschluß er-
wähnten Bedingungen werden in einem formellen Vertrag zwischen beiden Partnern 
festgehalten; 4. Solange der definitive Vertrag nicht abgeschlossen ist, hat an der Spitze 
des provisorischen Staates ein vom Staatsoberhaupt ernannter ruthenischer Minister 
zu stehen12. 

Aus allen sich auf dieses Problem beziehenden Dokumenten geht eindeutig hervor, 
daß die Vertreter der südkarpatischen Ruthenen freiwillig den Anschluß an den tsche-
choslowakischen Staat gewählt hatten unter der ausdrücklichen Bedingung, daß ihnen 
weitgehende Autonomie gewährt werde. Das war nicht nur ein Anliegen der amerika-
nischen Ruthenen, die das Beispiel des Föderalismus ihrer neuen Heimat vor Augen 
hatten, sondern wurde schon von den neu gegründeten einheimischen Nationalräten 
zu einer Zeit gefordert, in der noch niemand an einen Anschluß an die Tschechoslowa-
kei gedacht hatte. 

Wie aus den verschiedenen Anträgen, welche die Vertreter der südkarpatischen Ru-
thenen in der Heimat und im Ausland gestellt haben, ersichtlich ist, entbehrten ihre 
Rechtsvorstellungen von einer Autonomie allerdings einer klaren Aussage. Dazu zwei 
Beispiele: Im Beschluß des ruthenischen Zentralen Nationalrats vom 15. Mai 1919 
wurde erklärt, daß die Ruthenen in der Tschechoslowakei einen eigenen Staat zu bil-
den gedachten. Diese Formulierung ist staatsrechtlich vollkommen unverständlich13. 
Die Ruthenen waren anscheinend mit der europäischen kontinentalen Auffassung 
vom einheitlichen Staat nicht vertraut. Nur so konnte der Beschluß der Vertreter der 
amerikanischen Ruthenen Zustandekommen, nach welchem das ruthenische Gebiet 
einen eigenen Staat bilden und sich dann auf föderativer Grundlage der Tschechoslo-
wakei anschließen sollte. Richtig bemerkt ein Verfasser, der die staatsrechtliche Lage 
Karpatenrußlands darzustellen versucht, daß diese Entschlüsse die Autonomie in ih-
rer ursprünglichen Bedeutung begreifen, wie sie das Völkerrecht für autonome sou-
veräne Staaten gebraucht: „Durch den Anschluß soll also das Gebiet seine autonom-
souveränen Rechte nicht aufgeben, sondern nur zugunsten des Bundes beschränken." 
In diesem Sinn wird auch der in Užhorod angenommene Beschluß des ruthenischen 
Zentralen Nationalrats verständlicher, denn die Ruthenen bilden ja nach dieser 

druckt bei Raschofe r , Hermann (Hrsg.): Die tschechoslowakischen Denkschriften für 
die Friedenskonferenz von Paris 1919, 1920. Berlin 1937, 221 ff. 

11 An dieser Sitzung haben sich die drei Nationalräte (Užhorod, Chust und Prešov) zum ruthe-
nischen Zentralen Nationalrat zusammengeschlossen. - Magocs i : The Ruthenian Deci-
sion 1975, 378 f. 

12 S te rcho 1971, 27 f . - K a d l e c 1923, 11. - E p s t e i n 1923, 92 f. 
13 Adamov ich , Ludwig: Grundriß des tschechoslowakischen Staatsrechts (Verfassungs-

und Verwaltungsrechtes). Wien 1929, 37. 
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Auffassung tatsächlic h „eine n eigenen Staat [...] , der eine Reih e von Rechte n an die 
Zentralgewal t zediert , in den ihm verbleibende n aber souverän , d.h . frei von eine r 
Kontroll e durc h die Zentralgewal t bleibt" 1 4. 

U m den Anschlu ß Karpatenrußland s an die Tschechoslowake i in die Ta t umsetze n 
zu können , mußt e sich die Friedenskonferen z dami t einverstande n erklären . Sie hatt e 
für ihre zugunste n der Tschechoslowake i getroffene Entscheidun g einen besondere n 
Grund . Es war nämlic h notwendig , die Tschechoslowake i wegen der Sicherhei t un d 
der politische n Stabilisierun g Mitteleuropa s zum direkte n Nachbar n Rumänien s zu 
machen , was nu r durc h die Verbindun g mit Karpatenrußlan d verwirklicht werden 
konnte . Ferne r schien es der Friedenskonferen z unmöglich , Karpatenrußlan d bei Un -
garn zu belassen; auch ein Anschlu ß an die Ukrain e ode r an das neu e Rußlan d stieß auf 
unüberwindlich e Hindernisse ; hier war der Widerstan d Polen s entscheidend . Unte r 
diesen Umstände n bot sich keine ander e Lösun g an , als den Anschlu ß an die Tsche -
choslowake i zu genehmigen 15. 

Nac h dieser grundsätzliche n Entscheidun g mußt e noc h die staatsrechtlich e Stellun g 
Karpatenrußland s im Rahme n des neue n Staates , d.h . die Gewährleistun g der Auto -
nomie , festgelegt werden . Nac h Anhörun g von Edvar d Beneš (1884-1948 ) legte der 
Ausschuß für tschechoslowakisch e Angelegenheite n am 20. Ma i 1919 dem Außenmi -
nisterra t einen Berich t vor, der , nac h Beifügung einer Ergänzung , diesen der Kommis -
sion für die neue n Staate n zur weiteren Behandlun g weiterleitete . Aus den einzelne n 
Dokumenten , namentlic h aus dem Berich t des Generalsekretär s der Friedenskonfe -
ren z an den Vorsitzende n der Kommissio n für die neue n Staaten , Philipp e Berthelo t 
(1866-1934) , geht hervor , daß die Grundsätze , welche die Autonomi e Karpatenruß -
land s betrafen un d den zweiten Hauptabschnit t des Minderheitenschutzvertrage s bil-
deten , von der tschechoslowakische n Delegation , vor allem von Beneš selbst, ausgear-
beite t worde n waren 1 6 . 

Di e besonder e Stellun g des Gebiet s der südkarpatische n Ruthene n wurde im Art. 
10-13 des Minderheitenschutzvertrage s mi t der Tschechoslowake i festgehalten : „Di e 
Tschechoslowake i verpflichte t sich, das Gebie t der Ruthene n [... ] im Rahme n des 
tschechoslowakische n Staate s als autonom e Einhei t einzurichten , die mit der weitge-
hendsten , noc h mit der Einheitlichkei t des tschechoslowakische n Staate s zu vereinba -
rende n Autonomi e ausgestatte t sein wird" (.. . sous la forme d'unit e autonom e á l'in-
térieur e de l'Eta t tchécoslovaque , uni e de la plus large autonomi e compatibl e avec Fü -
nfte de l'Eta t tchéco-slovaque) 17. Im Vertrag selbst wurde n einige Bestimmunge n an-
geführt , die als Grundlag e der künftigen Autonomi e betrachte t werden . Zu m einen 

14 Vgl. B a 11 r e i c h 1938, 22. 
15 Dr . Beneš o problém u karpatoruské m a jeho vztahu k republice Československé [Dr . Beneš 

über das karpatenrussisch e Proble m und seine Beziehun g zur Tschechoslowakische n Repu -
blik]. Zahraničn í politika 13 (1934) 352. 

16 Die einschlägigen Dokument e in englischer Übersetzun g abgedruck t bei M i l l e r , David 
Hunter : My Diar y at the Conferenc e in Paris with Documents . Bd. 13. O. O. 1925, 90-95, 
161-163. 

17 In deutsche r Übersetzun g bei B a 11 r e i c h 1928, 20. -  F l a c h b a r t h 1928-1929, 
235. 
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betrafen sie die inner e Selbstverwaltun g un d zum andere n das Verhältni s zum tsche -
choslowakische n Staat 18. 

Di e Bestimmunge n des Minderheitenschutzvertrage s hinsichtlic h Karpatenruß -
land s wurde n mit einigen Ergänzunge n in die Verfassungsurkund e übernommen 1 9 . 
De r Unterschie d zwischen dem Wortlau t des Minderheitenschutzvertrage s un d der 
Verfassungsurkund e zeigte sich in dre i grundsätzliche n Punkten : in der Frag e der Ver-
antwortun g des Gouverneurs ; in bezug auf das Vetorech t des Staatsoberhauptes , das 
hinsichtlic h der Gesetz e Karpatenrußland s absolut , hinsichtlic h der staatliche n Ge -
setze un d in bezug auf die ins Prage r Parlamen t entsandte n Vertrete r Karpatenruß -
land s nu r relativ war. Sie hatte n nac h dem Wortlau t des Art. 13 des Minderheiten -
schutzvertrage s kein Stimmrech t in den legislativen Angelegenheiten , die dem karpa -
tenrussische n Landta g zugewiesen wurden . Di e Verfassungsurkund e enthiel t diese 
wesentliche , im Interess e der Autonomi e erlassene , Bestimmun g nicht . Gerad e die 
letztgenannt e Regelun g hätt e aber verhinder n sollen, mi t der Mehrhei t der Stimme n 
des Prage r Parlament s solche Maßnahme n zu treffen, die ausschließlic h in den Wir-
kungsbereic h des karpatenrussische n Landtage s gehörten 2 0. 

Wegen der zerrüttete n Verhältniss e im Land e un d vor allem wegen der großen 
Rückständigkei t der einheimische n Bevölkerung , so die offizielle, den Tatsache n ent -
sprechend e tschechisch e Begründung , konnt e die endgültig e Organisation , so wie sie 
vom Minderheitenschutzvertra g un d von der Verfassung vorgeschriebe n wurde , nich t 
geschaffen werden . Stat t dessen wurde am 18. Novembe r 1919 das sogenannt e Gene -
ralstatu t verkündet , das weder in For m eines Gesetze s noc h eine r Regierungsverord -
nung , sonder n nu r als einfach e Erklärun g vom Militärbefehlshabe r Karpatenruß -
lands , dem französische n Genera l Edmon d Ch . A. Hennoqu e (1860) un d vom ersten 
Che f der Zivilverwaltung , dem tschechische n Beamte n Jan Brejcha (1867-1924) , un -
terzeichne t wurde 2 1 . 

Im tschechoslowakische n Vielvölkerstaat stand ähnlic h wie in der alten Monarchi e 
die Sprachenfrag e an vorderste r Stelle der nationale n Auseinandersetzungen . Im Fall e 
Karpatenrußland s gestaltet e sich das Sprachenproble m im Vergleich zu den andere n 
Nationalitäte n viel komplizierter . Es ging dabei nich t nu r um den Widerstan d gegen 
die Vorherrschaf t der tschechische n Sprache , sonder n auch um fortdauernd e intern e 
Kämpfe , die sich zwischen den verschiedene n Gruppierunge n unte r den südkarpati -
schen Ruthene n selbst abspielten . 

»» Art. 11 und 13. 
19 L i p s c h e r , Ladislav:Verfassung und politisch e Verwaltung in der Tschechoslowake i 

1918-1939. München-Wie n 1979, 48 f. (VCC 34). 
2 0 De r Berichterstatte r des Verfassungsausschusses erklärte , daß die Festlegun g der Organisa-

tion Karpatenrußland s in der Verfassungsurkund e nich t nur ein Recht , sonder n auch eine 
Verpflichtun g der Nationalversammlun g sei. Rede des Abgeordnete n Bouček. Stenographi -
sche Bericht e über die 125. Sitzun g der Nationalversammlun g v. 27.2.1920. 

21 Das angenommen e Generalstatu t ist ein abgeänderte r und ergänzte r Text des Konzepts , wel-
ches Masaryk verfaßte. Abgedruckt bei M a s a r y k , L G . : Cesta demokracie . Soubor 
projevů za republiky [Der Weg der Demokratie . Sammlun g der Reden in der Zeit der Repu -
blik]. Bd. 1. Prah a 1933, 466-469. -  Zur verfassungsrechtliche n Entwicklun g vgl. L i p -
s c h e r 1979, 31 f., 48 f. 
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Die endgültige Regelung des Sprachenrechtes war in bezug auf Karpatenrußland 
dem erst noch zu konstituierenden Landtag vorbehalten. Solange dieser seine Tätig-
keit nicht aufgenommen hatte, war die gesamtstaatliche Gesetzgebung mit Rücksicht 
auf die dort herrschenden besonderen Sprachenverhältnisse auch auf diesem Gebiet 
wirksam22. Die am 3. Februar 1926 herausgegebene Sprachenverordnung regelte diese 
Angelegenheit in dem Sinn, daß neben der tschechoslowakischen Staatssprache 
gleichberechtigt das Russische bzw. Kleinrussische (Ukrainische) einzuführen sei. 
Für den tschechischen Staatsrechtler, der sich mit der Organisation Karpatenrußlands 
intensiv beschäftigte, war dies eine sehr fragwürdige Formulierung - als Ausweg aus 
der Verlegenheit, ein Schwanken zwischen den einzelnen Richtungen23. Konkret 
wurde bestimmt, daß in ganz Karpatenrußland Eingaben an Gerichte, Behörden und 
Organe in russischer bzw. kleinrussischer Sprache überreicht werden konnten und 
diese in derselben Sprache zu behandeln und zu erledigen waren. Dasselbe galt für die 
Selbstverwaltungsbehörden und öffentlichen Korporationen. Das Russische bzw. 
Kleinrussische war unter denselben Bedingungen wie die Staatssprache anzuwenden. 
Es wurde somit der Anschein erweckt, als ob diese beiden Sprachen die zweite Staats-
sprache auf dem karpatenrussischen Gebiet seien. Diese Bestimmungen blieben hin-
sichtlich der staatlichen Behörden jedoch größtenteils auf dem Papier. 

Zu dieser Lage trug im großen Maße das geringe nationale Bewußtsein der einheimi-
schen Bevölkerung bei. In nationaler Hinsicht war ihre Orientierung nicht konform: 
sie besaß keine klare Vorstellung über ihre Volkszugehörigkeit und wußte selbst 
nicht, ob sie sich für die großrussische, ukrainische oder die karpatenrussische Volks-
zugehörigkeit entscheiden sollte. Die Konnationalen in Galizien wurden vielfach als 
Fremde, als Polen betrachtet. Die Intelligenz, die sich sehr wohl der Zugehörigkeit 
zum ukrainischen Volksstamm bewußt war, wollte größtenteils keine selbständige 
ukrainische Nation und Sprache anerkennen. Diese Verwirrung ist am besten daraus 
ersichtlich, daß selbst zwischen den südkarpatischen Ruthenen keine Einigkeit in der 
Bezeichnung der eigenen Nationalität bestand. Ruthene, Russe, Karpatenrusse, Kar-
patenukrainer waren terminologische Varianten, die eher durch andere als durch echte 
nationale Gesichtspunkte motiviert wurden. Indessen ist der allgemeine Inhalt des un-
klaren nationalen Bewußtseins die Sprache geblieben, doch gerade um diese wurden 
sehr harte Kämpfe geführt. 

Die Vereinigung mit der Tschechoslowakei brachte einen bedeutenden Durchbruch 
auf kulturellem Gebiet mit sich. Im Zusammenhang mit dem Neuaufbau des Schul-
wesens in Karpatenrußland zeigte sich die Notwendigkeit, eine Unterrichtssprache fest-
zusetzen, die sich auf heimische Dialekte stützen sollte. Der älteren Literatur gelang 
es nicht, eine selbständige Schriftsprache zu schaffen, weil sie sich meistens des Russi-

22 Um jedes Mißverständniß auszuschalten, hob der Innenminister in seiner „im Namen der 
Regierung" abgegebenen Erklärung hervor, daß der Begriff „herrschende besondere Verhält-
nisse" keinesfalls so auszulegen sei, als ob die tschechoslowakische Sprache in Karpatenruß-
land durch eine andere ersetzt werden könnte. So eine Regelung, unterstrich der Minister, 
wäre mit der Einheit des Staates nicht vereinbar. Stenographische Berichte über die 13. Sit-
zung des Abgeordnetenhauses (zit. AbgH) v. 11.3.1926, 650. 

23 Peška 1929, 333. 



62 Bohemia Band 31 (1990) 

sehen , in beträchtliche m Maß e mi t ukrainische n Elemente n un d kirchenslawische n 
Archaisme n vermischt , bediente . Deshal b entstan d ein Kamp f darum , ob diese Spra-
che , die als Unterrichts - un d vielleicht auch als Schriftsprach e einzuführe n wäre, sich 
an das Russische ode r Ukrainisch e anzulehne n habe . Di e ursprüngliche n Auseinan -
dersetzunge n um die Festlegun g der Grammati k entwickelte n sich späte r zu einem 
Sprachenkamp f schlechthi n un d sogar zu einem Kamp f um die national e Orientie -
rung , um die Zugehörigkei t zur russischen ode r ukrainische n Nation . Di e Folge war, 
daß ein sprachliche r Dualismus , ein Bilinguismus , eine Literatu r in zwei Sprache n ent -
stand 2 4 . De r nunmeh r entbrannt e Sprachenkamp f hatt e seinen Ursprun g nich t in der 
Heima t selbst. De r Anstoß dazu kam eigentlic h von der ukrainische n un d russischen 
Emigratio n aus Galizie n un d der Bukowina . In Galizie n dauert e schon Jahr e hindurc h 
die Auseinandersetzun g zwischen der ukrainische n Volksbewegung un d der konser -
vativen altrussische n Bewegung. Di e letzter e zeichnet e sich durc h einen gedämpfte n 
antiösterreichische n Radikalismu s aus, un d ihre Russophili e führt e zu eine r Koopera -
tion mi t den tschechische n Radikale n im Reichsrat . Da s mag die Sympathi e manche r 
tschechische r Politike r mit den Vertreter n der großrussische n Richtun g in Karpaten -
rußlan d erklären , die das Erb e der altrussische n Bewegung in Galizie n übernahmen . 

Di e großrussisch e Richtun g beharrt e auf der nationalen , kulturelle n un d sprach -
lichen Einhei t mi t dem russischen Volk un d lehnt e die ukrainisc h ausgerichtet e Bewe-
gung als Ausdruc k des Separatismu s ab. Diese politisch e Orientierun g mit einem ge-
wissen konservative n Einschla g fand eher unte r der Intelligen z Anklang. Di e ukraini -
sche Bewegung legte anfangs das größt e Gewich t auf die heimische n Dialekte , die für 
sie fraglos ein Teil der ukrainische n Sprach e waren , un d entwickelt e sich von ihre r ur -
sprünglic h provinzielle n Einstellun g un d der Akzentuierun g der lokalen Element e all-
mählic h zum ausgeprägte n ukrainische n Nationalismus , vor allem unte r der Jugend 2 5 . 

Ein e Begleiterscheinun g des Sprachenkampfe s war das Ringe n um die Schule n un d 
Lehrbücher . Auf Grun d mehrere r Untersuchunge n wurde beschlossen , in den Volks-
schulen die Sprach e zu benutzen , welche sich auf lokale Dialekt e stützte , un d im 
Gegensat z zum Ukrainische n die etymologisch e Rechtschreibun g einzuführen . An 
den Mittelschule n herrscht e dagegen ein ausgesprochene s Chaos . Di e Unterrichts -
sprach e hin g von der Eigenmächtigkei t der Lehre r ab, die größtenteil s Emigrante n 
waren . Di e „Erklärun g der kulturell-nationale n Recht e des karpatenrussische n 
Volkes", in der die Lehrerschaf t aufgeforder t wurde , in den Schule n behördlic h nich t 

Vgl. H a r 11, Antonín : Přehle d literárníh o hnut í na Podkarpatsk é Rusi [Übersich t der lite-
rarischen Bewegung in Karpatenrußland] . In : Podkarpatsk á Rus. Sborník hospodářského , 
kulturníh o a politickéh o poznán í Podkarpatsk é Rusi. Redigoval J. Z a t l o u k a l [Karpa -
tenrußland . Sammelwer k der wirtschaftlichen , kulturelle n und politische n Erkenntniss e 
Karpatenrußlands] . Bratislava 1936, 181 f. -  D e r s.: Soudob á podkarpatsk á literatur a [Die 
zeitgenössische ruthenisch e Literatur] . Národnostn í obzor 1 (1930-1931) 56 f. -  K o -
c h a n n y j - G o r a l č u k 1931, 82 f., 129. 
Zur sprachliche n Auseinandersetzun g von russischer Seite vgl. S a b o v , E.: Literárn í jazyk 
Podkarpatsk é Rusi [Literatursprach e Karpatenrußlands] , vom ukrainische n Standpunk t 
P a n k e v y č, L: Jazyková otázka v Podkarpatsk é Rusi [Die Sprachenfrag e in Karpaten -
rußland] . Beide Beiträge in: Podkarpatsk á Rus 1923, 125 f., 130 f. 
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genehmigt e russische Lehrbüche r einzuführen , ha t den Sprachenkamp f von neue m 
angeheizt 26. De r die großrussisch e Ide e verfolgende Kulturverei n „Aleksande r Duch -
novyč" 2 7 , auf dessen Initiativ e die Erklärun g herausgegebe n wurde , entsandt e eine 
Deputatio n zum Schulministe r Ivan Dere r (1884-1973) , um ihn für seine Ziele zu ge-
winne n - doc h ohn e Erfolg 28. 

Auf dem Gebie t des Schulwesen s vollbracht e die Regierun g erheblich e Leistungen . 
Di e Schulverhältniss e in Karpatenrußlan d unterschiede n sich in vieler Hinsich t von 
dene n des westlichen Teiles des Staates . De r Staat sorgte nac h dem Stan d von 1934 für 
den Unterhal t von 90 v. H . der Volks- un d Bürgerschule n (611 Volks- un d 18 Bürger-
schulen) , die Kirche n unterhielte n 125, die Gemeinde n 4 un d die Vereine 5 Schulen . 
Es mußte n aber viele Hinderniss e überwunde n werden . Di e magyarisiert e Lehrer -
schaft lehnt e es zunächs t ab, den Dienstei d auf die Republi k abzulegen . Di e Folge war 
ein großer Lehrermamgel . Deshal b wurde n in den Schuldiens t ukrainische , vor allem 
aus Galizie n stammend e Lehre r un d russische Emigrante n aufgenommen . De r große 
Mange l an Lehrbücher n un d -mittei n sowie die Sprachenkämpf e wirkten sich auf die 
Entwicklun g des ruthenische n Schulwesen s ebenfalls nachteili g aus. Daz u kam noc h 
eine überau s große Zah l baufälliger Schulgebäude , dere n Zustan d den hygienische n 
un d pädagogische n Anforderunge n keinesfalls entsprach . Nac h Auffassung des ersten 
Vorstande s des Schulreferate s für Karpatenrußlan d wäre ein Aufwand von 600 Millio -
nen Krone n erforderlic h gewesen, um diese Mänge l zu beheben . 

Nachstehend e statistisch e Date n über den steten Zuwach s an Schulen , Klassen un d 
Schüler n beweisen, daß die Bemühunge n der tschechoslowakische n Regierungsstelle n 
erfolgreich verliefen. Währen d es im Jahr e 1920 insgesamt 475 Schule n mit 910 Klas-
sen un d 53240 Schüler n gab, erhöht e sich im Jahr e 1934 ihre Zah l auf 745 Schule n mi t 
2296 Klassen un d 137175 Schülern . Entsprechen d sank dahe r die Anzah l derjenigen , 
die keine Schul e besuchten : Währen d noc h im Jahr e 1922 35 855 schulpflichtig e Kin -
der keine n Unterrich t erhielten , ging diese Zah l im Schuljah r 1931/193 2 auf 2980 zu-
rück . Ein e ähnlich e Entwicklun g wie im Bereich der Volksschulen war auch im all-
mähliche n Aufschwung der Bürgerschule n sichtbar . Vor dem Umstur z waren nu r 
sechs Bürgerschule n mit 38 Klassen un d 1300 Schüler n mi t ausschließlic h magyari -
scher Unterrichtssprach e vorhanden . Nac h dem Stan d von 1934 stieg ihre Zah l auf 
dre i ruthenische , zwei tschechisch e un d zwölf gemischtsprachig e Bürgerschulen ; 
davon eine mit vier Unterrichtssprache n (tschechisch , ruthenisch , deutsc h un d 
magyarisch) , fünf mi t dre i (tschechisch , ruthenisch , magyarisch ) un d sechs mi t zwei 
(tschechisc h un d ruthenisch) 2 9. 

2 6 H a r 11, Antonín : K obnoven í jazykového boje na Podkarpatsk é Rusi [Zum Wiederaufkom -
men des Sprachenkampfe s in Karpatenrußland] . Národnostn í obzor 2 (1931 -1932) 135 f. 

2 7 Der Verein ist im Jahre 1923 gegründet worden . A. Duchnovy č war ein bekannte r rutheni -
scher Dichte r und nationale r Aufklärer. 

2 8 Die Benutzun g von Lehrbücher n an karpatenrussische n Schulen wurde durch Kundma -
chun g des Schulminister s v. 1.8.1931 so geregelt, daß nur behördlic h genehmigt e Lehr-
büche r zugelassen wurden . Vgl. Národnostn í obzor 3 (1932-1933) 53. -  Zum Schulwesen 
vgl. M a g o c s i : The Shapin g 1978, 175 ff. 

29 Die angeführte n Angaben sind entnomme n aus P e š i n a , J. : Národn í školství na Podkar -
patské Rusi [Das Volksschulwesen in Karpatenrußland] . In : Podkarpatsk á Rus 1936, 
259-265. 
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Di e Sprachenfrag e wurde bald zu einem Politikum , das die karpatenrussisch e 
Gesellschaf t in zwei sich har t bekämpfende , unversöhnlich e Lager spaltete . Da s ukrai -
nisch e Lager, unterstütz t von den Intellektuellen , wobei es sich zusätzlic h der Sym-
pathi e einiger einflußreiche r tschechoslowakische r Politike r erfreute , gewann die 
Oberhand 3 0 . Di e Polarisierun g hatt e auch bestimmt e Auswirkungen auf die sich bil-
dend e Parteienlandschaft . Unmittelba r nac h der Eingliederun g in den tschechoslowa -
kischen Staat waren keine politische n Parteie n un d Organisatione n vorhanden , welche 
die Interesse n der einheimische n Bevölkerun g wahrgenomme n hätten . Da s einzige 
Organ , in dem in beschränkte m Maß e die Meinun g der Bevölkerun g zur Geltun g kam , 
war der Ruthenisch e Nationalrat , der sich allmählic h zum Vertrete r der ukrainisc h 
orientierte n Intelligen z entwicktelte . Als sein Gegenpar t wurde am 9. Oktobe r 1919 
der zentral e Russische Nationalra t ins Leben gerufen , der die Intelligen z großrussische r 
Gesinnun g vereinigte 31. De r Dualismu s der nationale n Ausrichtun g entwickelt e sich 
zugleich zu einem wichtigen Merkma l der dor t wirkende n politische n Parteien . 

Di e ukrainisch e Richtun g vertra t -  auße r den ruthenische n Sektione n der KPTsch 3 2 

un d den Sozialdemokrate n -  von den lokal organisierte n politische n Kräfte n nu r die 
Ruthenisch e Bauernparte i (Russka chliborobsk a partija) , die 1920 gegründe t wurde . 
Im Jahr e 1923 nah m sie den Name n Bäuerlich e Volksparte i (Christi j anskonarodn a par -
tija) an , un d 1924 schloß sie sich der Tschechoslowakische n Volksparte i an . Im politi -
schen Bereich kan n ihr Verhalte n zum Staat als loyal bezeichne t werden . Ihr e Anhänge r 
fand sie in den Reihe n der griechisch-katholische n Geistlichkei t un d der ruthenische n 
Bauern : ihr Presseorga n war die Wochenzeitschrif t „Svoboda " (Freiheit) . Unte r ih-
rem Einflu ß stand die im Jahr e 1920 gegründet e kulturell e Vereinigun g „Pro -
svita"33. Di e prominentest e Persönlichkei t war Augustin Vološin (1874-1945) , 
Direkto r des Lehrerseminar s in Užhorod , ein bekannte r Linguist un d Kulturpoliti -
ker. 

Hinte r der großrussische n Richtun g stande n die tschechoslowakisch e national -
demokratisch e Partei , die national e sozialistische Partei 3 4un d dre i heimisch e Parteien . 
Am linken Flüge l des Zentrale n Russische n Nationalrate s befand sich die Karpaten -
russische Arbeiterparte i der Kleinbauer n un d Landlose n (Karpatorusskaj a trudovaj a 

30 S t e rch o 1971, 7 f. -  H a r a k s i m , Ludevit : Die Rusine n und der Ausgleich. In : Der 
österreichisch-ungarisch e Ausgleich 1867. Materialien , Referate und Diskussione n der inter -
nationale n Konferen z in Bratislava v. 28.8.-1.9.1967 . Hrsg. v. L. H o 1 o t í k. Brati-
slava 1971, 746. 

31 S t e rch o 1971, 66 f. -  C h m e l a ř , Josef: Politick é poměr y v Podkarpatsk é Rusi 
[Die politische n Verhältnisse in Karpatenrußland] . In : Podkarpatsk á Rus 1923, 187. 

32 Ursprünglic h unterstützt e die KPTsc h die großrussische Richtung , erst nach 1925 ändert e sie 
ihre Orientierung , was ihr teilweise bei der Intelligen z Sympathi e einbrachte . 

33 Zur Parteienstruktu r vgl. C h m e l a ř 1923, 189-191. -  B r a n d e j s , J.: Vývoj poli-
tických poměr ů na Podkarpatsk é Rusi v obdob í 1918-1935 [Die Entwicklun g der politische n 
Verhältnisse in Karpatenrußland] . In : Podkarpatsk á Rus 1936, 76-82. -  S t e r c h o 1971, 
66-77. -  H r i h o r i j i v , N . J. : Soudob é ukrainské hnut í [Die zeitgenössische ukrainisch e 
Bewegung]. Národnostn í obzor 3 (1932-1935) 105. 

34 In der von den tschechische n nationale n Sozialisten im Septembe r 1930 unterbreitete n Denk -
schrift wird die Einführun g der großrussischen Unterrichtssprach e und der Bruch mit der 
bisherigen ukrainische n Orientierun g verlangt. Vgl. dazu: Enttäuscht e Hoffnunge n Karpa -
tenrußlands . Natio n und Staat 4 (1930-1931) 395. 
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partija malozemelnych i bezzemlnych) unter Führung des aus Galizien stammenden 
Rechtsanwalts Andrej Gagatko (1884-1943). Die Partei schloß abwechselnd Wahl-
bündnisse: 1924, 1925 und 1935 mit den tschechoslowakischen Sozialisten bzw. na-
tionalen Sozialisten und 1929 mit den Nationaldemokraten. Sie gab die Zeitschrift 
„Russkaja zemlja" (Russisches Land) heraus. 

Eine gewisse Bedeutung hatte der autonome landwirtschaftliche Verband (Avto-
nomnyj zemledelskij sojuz), gegründet 1923, der sich für die Autonomie Karpaten-
rußlands stark machte35. In Wirklichkeit war das eine Partei der oppositionellen un-
garnfreundlichen Ruthenen, die von Ungarn finanzielle Unterstützung erhielten36. 
Ihre Wähler fand sie unter den Bauern, Lehrern und der griechisch-katholischen 
Geistlichkeit großrussischer Richtung. Im Parlament war stets durch einen Abgeord-
neten vertreten, erst durch den Dorflehrer Ivan Kurtjak (1888-1933), einen wendigen 
Volksredner, und nach seinem Tod (1933) durch den Redakteur Andrej Brody (1892 
bis 1944). Das offizielle Parteiorgan hieß „Russkij vjestnik" (Russischer Anzeiger). In 
den Wahlen von 1924 und 1925 trat die Partei als selbständige Fraktion auf; 1929 ver-
einigte sie sich mit den Nationaldemokraten und zwei kleineren ruthenischen Par-
teien, die den Russischen Nationalen Block bildeten; 1935 ging sie ein Wahlbündnis 
mit der Slowakischen Volkspartei ein, denn sonst wäre sie Gefahr gelaufen, die für ein 
Mandat notwendige Stimmenanzahl (Quorum) nicht zu erreichen. 

Unmittelbar vor den Parlamentswahlen 1935 wurde die Russische Nationalauto-
nome Partei (Russkaja nacional'no-avtomnaja partija) gegründet, die gleichfalls für 
die Autonomie Karpatenrußlands eintrat, eine Partei mit rechts extremem und anti-
semitischem Einschlag37. Ihr Presseorgan war die Zeitschrift „Naš put" (Unser Weg). 
Im Abgeordnetenhaus wurde sie von Stefan Fencik (1892-1945) vertreten. In ihren 
programmatischen Erklärungen setzte sich die Partei u. a. für die Anerkennung und 
Stärkung der ethnisch russischen Gruppe, für die Verteidigung der slawischen Idee 
und für ein echte, unverfälschte Demokratie ein38. 

Die Hauptanliegen der lokalen ruthenischen Parteien, ohne Unterschied der 
sprachlichen Richtung, sind in folgenden Punkten zusammenzufassen: 
- Gewährung der Autonomie, die sowohl im Minderheitenschutzvertrag wie auch in 

der tschechoslowakischen Verfassung verankert worden war39; 

35 Den von dem Abgeordneten Kurtjak eingebrachten Antrag über die Verabschiedung des 
Autonomiegesetzes v. 26.11.1930 unterschrieben die Abgeordneten der magyarischen Par-
teien, der Deutschen Nationalpartei und der sudetendeutschen Nationalsozialisten. Drucke 
des AbgH - III. Wahlperiode, 991/1931. 

36 S te rcho 1971, 69. -Die Tschechoslowakische Republik. Jahrbuch 1928. Unter der Redak-
tion von B. H o r á k. Prag 1928, 66. - M a c a r t n e y , C. A.: Hungary and Her Succes-
sors: The Treaty of Trianon and its Consequences 1919-1937. London 1937, 242 f. 

37 Rede des Abgeordneten Chaim Kugel (Jüdische Partei) und Julian Revay (ruthenischer So-
zialdemokrat). Stenographische Berichte über die 105. und 106. Sitzung des AbgH v. 15. und 
17.6.1937. - M a c a r t n e y 1937, 239. 

38 Rede des Abgeordneten Fencik. Stenographische Berichte über die 5. Sitzung des AbgH v. 
25.5.1935. 

39 Reden des Abgeordneten Kurtjak v. 18.12.1929und3.2.1930, Fencikv. 17.6.1937. Steno-
graphische Berichte über die 4., 13. und 106. Sitzung des AbgH. 
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- Grenzregelung mit der Slowakei, wobei die Angliederung des von Ruthenen be-
wohnten slowakischen Territoriums an Karpatenrußland sowie die Beendigung ih-
rer Entnationalisierung durch die slowakischen Behörden verlangt wurde40; 

- eine angemessene Berücksichtigung der Ruthenen bei der Aufnahme in den öffent-
lichen Dienst Karpatenrußlands, bei gleichzeitigem Abbau der tschechischen Be-
amtenschaft41; 

- Die Abschaffung der chaotischen Verhältnisse in der Sprachfrage. 
Nun hatte jeder die Wahl, ukrainisch (kleinrussisch) oder großrussisch zu dekretie-

ren. Die Regierung und die landfremden Beamten hatten keinen festen Standpunkt in 
dieser Frage, was große Unzufriedenheit und Unstimmigkeiten hervorrief. Die ruthe-
nischen Abgeordneten, gleich welcher Richtung sie angehörten, plädierten für die Si-
cherstellung und vorrangige Verwendung ihrer Sprache im öffentlichen Leben, na-
mentlich im Schulwesen. 

Seltsamerweise waren die von den einheimischen und manchen einsichtigen tsche-
chischen Politikern vorgebrachten Beschwerden ziemlich gleichlautend. Unter-
schiede ergaben sich aus den verworrenen nationalen und sprachlichen Verhältnissen. 
Die einen vertraten den Standpunkt, ausschließlich die großrussische Richtung ein-
zuschlagen, die anderen beharrten auf der ukrainischen Orientierung, was sich am 
deutlichsten in Fragen der Sprache, des Schulwesens und der Religion widerspiegelte. 

Vor allem aber warf man den verantwortlichen Regierungsstellen in Prag Vertrags-
und Verfassungsbruch vor: ein fest begründeter Rechtsanspruch Karpatenrußlands 
auf volle Autonomie, der keine Vertagung dulde, sei nicht erfüllt worden. Den 
Rechtsanspruch begründete man damit, daß sowohl die Vertreter der Ruthenen im 
Ausland wie auch in der Heimat als unabdingbare Voraussetzung für den Anschluß 
ihres Landes an den tschechoslowakischen Staat die Gewährung voller Autonomie 
festgesetzt hatten - eine Tatsache, die völkerrechtlich im Minderheitenschutzvertrag 
und innerstaatlich in der Verfassungsurkunde abgesichert war. Trotzdem sei die 
tschechoslowakische Regierung, so klagte man, ihrer Verpflichtung nicht nachge-
kommen und habe auf der unglücklichen Idee eines nationalen Einheitsstaates be-
harrt42. 

40 Reden der Abgeordneten Gagatko v. 19.11.1924 und 1.7.1927, Kurtjak v. 25.11.1930, 
Brody v. 2.12.1936. Stenographische Berichte über die 301., 95., 85. und 69. Sitzung des 
AbgH. 

41 Dieses Anliegen wiederholte sich fast in allen Reden der Abgeordneten Kurtjak, Brody, Fen-
cik und der kommunistischen Parlamentsvertreter. 

42 Wegen der Vertragsverletzung sind einige Eingaben an den Völkerbund und an die tsche-
choslowakische Regierung gerichtet worden. Petition v. 23.3.1922 aller politischen Parteien 
Karpatenrußlands ohne Unterschied der Nationalität an die Regierung. Deutsche Zeitung 
Bohemia v. 24.3.1922. - Petitionen des Abgeordneten Kurtjak an den Völkerbund vom 
Jahre 1924 und v.21.8.1928.-Der Rusian Council of National Defense, Vertreter der in den 
Vereinigten Staaten und Kanada lebenden südkarpatischen Ruthenen, wandte sich im Sep-
tember 1928 mit einer Beschwerde an den Völkerbund und mit Eingaben v. 15.2.1929 und 
12.12.1932 an die tschechoslowakische Regierung, in denen auf die Unzulänglichkeiten, 
namentlich auf die Nichtgewährung der Autonomie, aufmerksam gemacht wurde. -
Y u h a s z , Michael: Wilson's Principles in Czechoslovak Practice. The Situation of the 
Carpatho-Russian People under the Czech Yoke. Homestead 1929, 35 f., 52 f. -Journal Of-
ficiel de la Société des Nations 15 (1935) 336 f. 
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Di e ersten Parlamentswahle n fande n in Karpatenrußlan d erst am 16. Mär z 1924 
statt . Di e gewählten Parlamentsvertrete r hatte n keine Gelegenhei t ausgelassen, die 
Verwirklichun g der Autonomi e zu verlangen 43. Di e Auffassungen der karpatenrussi -
schen Politike r hinsichtlic h des Inhalt s un d Umfange s der für das Lan d vorgesehene n 
Autonomi e sind vielleicht am ausführlichste n im Antra g auf die Verabschiedun g eines 
Gesetze s über die Autonomi e Karpatenrußland s vom 26. Novembe r 1930, den der 
Abgeordnet e van Kurtja k vorlegte, enthalten 4 4. Unte r dem Begriff „breitest e Autono -
mie , wie es die Verfassungsurkund e bestimmt" , ist laut Antra g nich t nu r die eigene 
Gesetzgebun g un d Selbstverwaltun g zu verstehen , sonder n auch die Gewährun g 
möglichs t vieler autonome r Rechte , so weit diese mi t der Einhei t des Staate s zu verein-
baren waren . Ein e Selbstverwaltung , die sich nu r auf die autonome n Recht e der Kom -
mune n beschränke , so wie es sich angeblich die tschechisch e politisch e Literatu r 
vorgestellt hatte , sei als eine Verletzun g des Geiste s des Vertrages un d der Vorstellun -
gen des karpatenrussische n Volkes zu betrachten . 

De r ruthenisch e Zentral e Nationalra t hatt e bei der Behandlun g dieser Frag e die ein-
malige Stellun g Kroatien s im Rahme n Ungarn s vor Augen. Di e Einhei t des Staate s 
sei durc h das gemeinsam e Staatsoberhaupt , die Nationalversammlung , die Staats -
angehörigkeit , die Verfassungsurkunde , die Außen - un d Finanzpolitik , die Währung , 
das Post- , Eisenbahn - un d Zollwesen gesichert un d ebenso dadurch , daß der Gouver -
neu r Karpatenrußland s Mitglied der zentrale n Regierun g sei. Weiters wurde darau f 
hingewiesen , daß der Zentral e Nationalra t die Autonomi e auf dem gesamten von den 
südkarpatische n Ruthene n besiedelte n Gebiet , einschließlic h der an die Slowakei ange-
gliederte n Bezirke , beanspruchte . Di e Friedenskonferen z setzte nu r die zwischenstaat -
lichen Grenze n fest, die das Lan d von den Nachbarstaate n trennten , nich t aber die in-
nerstaatlich e Abgrenzun g gegenüber der Slowakei. Di e Territorialkommissio n der 
Friedenskonferen z zog zwischen den beiden Länder n nu r eine einstweilige Demarka -
tionslinie . Da s von der tschechoslowakische n Regierun g angenommen e Generalstatu t 
vom 18. Novembe r 1919 bestimmte , daß die endgültig e karpatenrussisch-slowakisch e 
Grenzlini e auf Grun d eine r beiderseitige n Übereinstimmun g zu ziehen sei45. 

Di e Regierun g bemüht e sich, den Vorwurf der Nichteinhaltun g der übernomme -
nen Verpflichtun g zu entkräften . Di e Ursache n für die Verzögerun g seien, wie aus 
tschechische n Kreisen zu höre n war, vielschichti g gewesen. So vertra t Kami l Kroft a 
(1876-1945 ) den Standpunkt , die Verpflichtungen , welche die Techechoslowake i über -
nomme n hatte , hätte n nu r schrittweis e erfüllt werden können.Ein e ernst e Schwierig-
keit sei der Umstan d gewesen, daß das Lan d zum ersten Ma l in seiner Geschicht e eine 
politisch e un d verwaltungsmäßig e Einhei t geworden sei. Es sei deshalb unmöglic h ge-
wesen, einem bisher unselbstständigen , abhängige n Volk ohn e entsprechend e Vor-
bereitun g die gesamte Verwaltun g des Lande s zu überlassen 46. Beneš äußert e die 

4 3 Reden der Abgeordnete n Gagatk o v. 19.11.1924, Kurtjak v. 28.6.1927 und 18.12.1929, des 
Senator s Curkanovičv . 2.4.1930. 

44 Druck e des AbgH 991/1930. 
4 5 Memorandu m Žatkovič s an die tschechoslowakisch e Regierun g v. 16.3.1921. Teilweise abge-

druck t bei Y u h a s z 1929, 46 f.-Petitio n aller politische n Parteie n v. 23.3.1922, in: Deut -
sche Zeitun g Bohemi a v. 24.3.1922. 

4 6 Krof ta , Kamil : Die Podkarpatsk á Rus und die Tschechoslowakei . Prah a 1934,33. 
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daß die karpatenrussisch e Bevölkerun g zu zwei Dritte l slawisch sei, zu einem Dritte l 
jedoch aus Magyare n un d Jude n bestehe . Diese beiden Minderheite n seien wirtschaft -
lich, sozial un d politisc h besser ausgerüste t gewesen, un d die Errichtun g der Autono -
mie nac h dem Umstur z habe einem undemokratische n Regim e Tü r un d To r geöffnet. 
Ein e Minderhei t hätt e dan n die Mehrhei t beherrscht . Ein Teil der weniger gebildeten 
Volksschichte n habe sich bei den Wahlen von der kommunistische n Demagogi e hin -
reißen lassen, un d dieser Parte i hab e ma n die Durchführun g der Autonomi e nich t an-
vertraue n könne n un d wollen 4 7. Benešs Begründun g entsprac h nu r beding t der wah-
ren Situation , den n in Wirklichkei t existierte im Lan d trotzde m ein undemokratische s 
Regime , dessen Urhebe r die von der Agrarparte i beherrscht e tschechisch e Bürokrati e 
war. Da ß der Kommunismu s in einem so hohe n Ma ß Fu ß fassen konnte , kan n zum 
größte n Teil auf die Unterlassunge n der Zentralregierun g un d auf die Parteienwirt -
schaft zurückgeführ t werden 4 8 . 

Von tschechische r Seite wurd e für die verzögert e Einlösun g der übernommene n 
Verpflichtunge n noc h eine weitere Rechtfertigun g angeführt . De r Minderheiten -
schutzvertra g bestimmt e zwar, daß Karpatenrußlan d die Selbstverwaltun g erhalte n 
sollte, doc h der genaue Zeitpunk t dafür sowie die For m un d das Ausmaß der Autono -
mie seien nich t genau festgelegt worden 4 9 . Da s war eine unzulänglich e Begründung , 
die keinesfalls das absolut e Desinteress e der Regierung , wenigstens gewisse Voraus-
setzunge n in dieser Richtun g zu schaffen, entschuldige n konnte . Eine r der führende n 
Vertrete r der Prage r deutsche n Dichtergeneratio n fand die NichtVerwirklichun g der 
Autonomi e deshalb begreiflich, weil ihre Realisierun g in einem Gebie t mit 80 v . H . 
Analphabete n unzweifelhaf t die Autonomiebestrebunge n der Slowaken un d der Su-
detendeutsche n hätt e stärken müssen 5 0. 

Di e Vertretun g Karpatenrußland s im Prage r Parlamen t wurde für nich t ausreichen d 
befunden , den n die Zah l der Abgeordnete n un d Senatore n stan d nich t im Verhältni s 
zur Bevölkerungszahl . Di e Schul d dara n lag an der Festsetzun g der zu hohe n Wähler -
quoten , die das Lan d benachteiligte , so daß stat t der in der Wahlordnun g zur Natio -
nalversammlun g vorgesehene n neu n Abgeordenete n un d fünf Senatore n nu r sieben 
bzw. vier gewählt worde n sind 5 1. 

4 7 Rede Benešs am 3.5.1934 in Užhorod . Prager Tagblatt Nr . 103 v. 4.5.1934. -Zahraničn í po-
litika 13 (1934) 352 f. -  D e r s.: Podkarpatsk á Rus s hlediska zahraničně-politickéh o [Kar-
patenrußlan d aus der außenpolitische n Sicht] . In : Podkarpatsk á Rus 1936, 18. 

4 8 Einsichtig e tschechisch e Kreise hoben diese Umständ e als einen der Hauptgründ e der Unter -
entwicklun g Karpatenrußland s hervor . Vgl. dazu die Rede des Abgeordnete n Jaromí r Nečas . 
Stenographisch e Bericht e über die 6. Sitzun g des AbgH v. 21.12.1925.- N a u m a n n , J.: 
Naš i na Podkarpatsk é Rusi [Unser e Landsleut e in Karpatenrußland] . Přítomnos t v. 
17.10.1929. -  I v.: Jak je na Podkarpatsk é Rusi [Wie ist es denn in Karpatenrußland] . Pří-
tomnos t v. 2.3.1932. -  Rede des Senator s Car l Heller . Stenographisch e Bericht e über die 
5. Sitzun g des Senats v. 19.12.1925. 

4 9 P e r o u t k a , Ferdinand : Budován í státu . Československá politika v letech popřevratových . 
Rok 1921 [Der Aufbau des Staates . Die tschechoslowakisch e Politi k in den Nachkrieg s jäh-
ren. Das Jahr 1921]. Bd. 4. Prah a 1936, 2468. 

50 U r z i d i l , Johannes : Tscheche n und Deutsche . Die neue Rundscha u 35 (1922) 157-176. 
51 Rede des Senator s Curkanovič . Stenographisch e Bericht e über die 2. Sitzun g des Senats v. 

2.4.1930, 94. -  Motivberich t zum Gesetzesantrag , betreffend die Autonomi e Karpatenruß -
lands. Druck e des AbgH 991/1930,16 . 
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Im übrigen waren die seit der Herausgab e des Generalstatut s bis zur Einführun g 
der Landesverfassun g getroffenen Maßnahme n keinesfalls autonomiefördernd , im 
Gegenteil , sie führte n dazu , eine zentralistisc h orientiert e bürokratisch e Verwaltun g 
aufzubaue n un d zu stärken . Di e Funktio n des Gouverneur s wurde zwar beibehalten , 
doc h ohn e ausführend e Gewalt . Weder ein Landesschulra t noc h ein Landwirtschafts -
rat wurde n ernannt , was mit der Ausrede begründe t wurde , daß darübe r der künftige 
Landta g zu entscheide n habe . Di e so entstanden e Lage begünstigt e die Sprachen -
kämpfe , die auch zwischen den einzelne n Staatsbehörde n ausgetragen wurden . Di e 
Aufgabe der Verwaltun g war es, die Verwirklichun g der Autonomi e aufzuschieben , 
den n in den ersten Jahre n nac h dem Umstur z bestan d die Gefahr , daß die kommuni -
stische un d magyarisch-irredentistisch e Oppostio n diese für ihre Ziele hätt e ausnüt -
zen können . Andererseit s förderte n die neu e demokratisch e Organisatio n un d Wahl-
ordnun g sowie die neu e soziale Gesetzgebun g un d ander e Errungenschafte n den Ge -
danken , die bisher unterdrückte n Ruthene n in die Rolle der Träger der neue n Staats -
idee zu erheben . Diese Erwartunge n schlugen jedoch vor allem durc h das eigene Ver-
schulde n der Ruthene n fehl. Di e Schlußfolgerung , welche die Staatsverwaltun g aus 
dieser Erkenntni s zog, war jedoch von Grun d auf falsch. Da s Regim e fand es nich t der 
Müh e wert, Einheimisch e zu verantwortungsvolle n Tätigkeite n heranzuziehen . Di e 
führende n un d auch untergeordnete n Stellen in der ganzen Staatsverwaltun g waren 
vorübergehen d von Tscheche n besetzt . Diese r Zustan d entwickelt e sich jedoch zur 
dauerhafte n Einrichtun g - ein klarer Verstoß gegen den Minderheitenschutzvertrag , 
der die Bestimmun g enthielt , daß die Amtsträge r in Karpatenrußlan d aus der einhei -
mische n Bevölkerun g auszuwähle n seien 5 1 a. Diese Situatio n tru g erheblic h zur um 
sich greifenden Oppositionsstimmun g un d schließlic h auch zu verstärkte n antistaat -
lichen Aktivitäten bei. Hinzuzufüge n wäre noch , daß ein kleine r Teil der tschechi -
schen Beamtenschaf t in Karpatenrußlan d seine Aufgabe nich t ganz begriffen hatte , 
was sich öfters in herrschsüchtige n Reaktione n un d eine r gewissen Geringschätzun g 
allen Einheimische n gegenüber äußerte . Auch dies führt e zu Entfremdun g un d 
Mißtraue n der einheimische n Bevölkerung 52. 

Di e schon angespannt e Situatio n verschlechtert e sich zusehend s durc h die skrupel -
lose Parteienwirtschaft , in der sich die Agrarparte i eine Spitzenstellun g eroberte . Ih r 
Hauptrepräsentan t war der Vizegouverneu r un d später e Landespräsiden t Antoni n 
Rozsypa l (1866-1937) , der der gesamten Verwaltun g vorstand . Unte r seiner Führun g 
entwickelt e sich eine regelrecht e Diktatu r der Agrarpartei . Es kam so weit, daß die 
Staatsorgan e die Gesetz e mißachtete n un d die Parteisekretariat e überal l das entschei -
dend e Wort sprachen . De r Vertrauensman n der Agrarparte i un d der von ihr beein -
flußten  Verwaltun g war in den abgelegenen Dörfer n der Schankwirt . 

5 1 a Petitio n aller politische r Parteie n an die Regierung . Deutsch e Zeitun g Bohemi a v. 24.3.1922. 
-  Rede des Abgeordnete n Gagatko . Stenographisch e Bericht e über die 301. Sitzun g des 
AbgH v. 19.11.1924, 323. -  Rede des Abgeordnete n Kurtjak . E b e n d a 4. Sitzun g des 
AbgHv. 18.12.1929, 7. 

52 Iv.: Chyby režimu [Die Fehle r des Regimes] . Přítomnos t v. 30.3.1932. -  N a u m a n n 
1929. -  Rede des Abgeordnete n Revay. Stenographisch e Bericht e über die 105. Sitzun g des 
AbgHv. 15.6.1937,5 . 
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Mancherort s war die Neigun g vorhanden , den jüdische n Schankwir t für die uner -
freuliche n Verhältniss e verantwortlic h zu machen . De r Antisemitismu s sollte wieder 
einma l eine gute Gelegenhei t bieten , von den wahren Gründe n abzulenken . U m die 
Lage verständliche r zu machen , mu ß darau f hingewiesen werden , daß etwa dre i Vier-
tel der jüdische n Bevölkerun g in Karpatenrußlan d in großer Armu t lebten . Auch 
spielte die religiöse Gebundenhei t der arme n jüdische n Dorfbewohne r eine große 
Rolle . Zwar wirkten unte r der jüdische n Bevölkerun g auch modern e Strömungen ; 
doc h sie wurde n einerseit s von der begüterte n jüdische n Schich t un d den religiösen 
Würdenträgern , andererseit s von der Staatsmach t in ihre r Entwicklun g behindert . 

Ungeachte t der positiven Entwicklun g des Schulwesen s in Karpatenrußlan d hatt e 
die staatlich e Schulverwaltun g nich t alle Möglichkeite n ausgeschöpft , um bestehend e 
Mänge l zu beheben . Di e karpatenrussische n Politiker , ohn e Unterschie d der Sprach e 
un d Nationalität , beklagten sich darüber , daß die staatliche n Zuwendunge n für Schu -
len zu gering seien. Fü r das Finanzjah r 1930 wurde n für Schulbaute n dre i Millione n 
Krone n präliminiert , obwoh l allein in dem Bezirk Volové in vierzig Dörfer n keine 
ode r nu r völlig unzureichend e Schulräum e vorhande n waren . Besondere r Tade l galt 
der übermäßige n Anzah l tschechische r Schulen , häufig nu r für eine sehr kleine 
Grupp e von Kinder n eingerichtet , währen d danebe n eine große Anzah l ruthenische r 
schulpflichtige r Kinde r unberücksichtig t blieb 5 3. 

Unte r den Beschwerde n wirtschaftliche r Art ist vorrangig die Bodenrefor m zu er-
wähnen . In Karpatenrußlan d herrscht e große Armut , nich t nu r im Bergland (Vercho -
vina) , sonder n auch in den Tälern . Im Bergland litt der Ruthen e ebenso wie der jüdi-
sche Proletarier . Eine s der schwerwiegendste n Problem e war die ungerecht e Vertei-
lun g des Bodenbesitzes . Meh r als die Hälft e des Lande s bedeckte n Wälder , die sich 
vorwiegend im Besitz des Staates , der Aktiengesellschaft Latorica , der Großgrundbe -
sitzer sowie der Urbarialgemeinde n un d der sogenannte n Kompossessorat e befanden . 
Entlan g der Gebirgsflüsse waren in diese umfangreiche n Besitztüme r kleine Dörfe r 
eingekeilt . De r Bode n war unfruchtba r un d wurde extensiv bearbeitet . Nac h jeder 
Erbteilun g kam es zu einer weiteren Aufsplitterun g der ohnehi n schon kleinen Parzel -
len . De r Bode n konnt e den Besitzer mi t seiner Famili e nich t meh r ernähren , weshalb 
die Durchführun g der Bodenrefor m hier viel notwendige r war als in andere n Teilen 
des Staates . 

Nac h offiziellen Angaben besaß der Staa t 362197 Hekta r Boden , d.h . 29 Prozen t 
der gesamten Landesfläche ; das Ausmaß des Großgrundbesitze s un d des beschlag-
nahmte n Boden s betru g 260115 Hekta r ode r 20 Prozen t der Gesamtfläch e Karpaten -
rußland s . Fü r die übrigen Landwirt e verblieben 642 986 Hekta r (51 Prozent) . Von die-
ser Fläch e müssen aber noc h die größeren , nich t beschlagnahmte n landwirtschaftliche n 
Anwesen un d der Gemeinde- , Urbarial -  un d Kompossessoratsbesit z abgezweigt 

53 Rede des Abgeordnete n Gagatko . Stenographisch e Bericht e über die 301. Sitzun g des AbgH 
v. 19.11.1924,324. -Red e des Senator s Curkanovič . Stenographisch e Bericht e über die 2. Sit-
zung des Senats v. 2.4.1930, 95 f. -  Im Jahre 1921 gab es 17 Volksschulen mit tschechische r 
bzw. slowakischer Unterrichtssprache , nach dem Stand vom 1.10.1935 erhöht e sich ihre Zah l 
auf 171 Schulen . Diese Schulen machte n 17 v. H . der Gesamtzah l aus, was viel höhe r war als das 
Verhältni s der Tscheche n und Slowaken zur Gesamtbevölkerun g des Landes . Die tschechi -
schen Schulen wurdenz u 57 v.H . von jüdischen Schüler n besucht . Vgl. P ě š i n a : 1936,264. 
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werden . Setzt ma n die restliche n Zahlen zueinande r in Bezug, dan n entfie l auf einen 
Angehörige n des Bauernstande s ein Grundbesit z von durchschnittlic h 0,67 Hektar 5 4 . 

Aus diesen Gründe n wurde Klage darübe r geführt , daß die Bodenrefor m den kar-
patenrussische n Bauer n wenig Nutze n gebrach t habe 5 5 . Di e Übertragun g des Groß -
grundbesitze s an inländische , meisten s von der Agrarparte i protegiert e Spekulante n 
un d an ausländisch e Gesellschaften , wie z.B . die Güte r des Grafe n Schönbor n an die 
Aktiengesellschaft Latorica , hatt e den Kleinbauer n im Gegentei l durc h Schmälerun g 
ihre r Weiderecht e un d ihre r Ansprüch e auf Holzentnahm e sogar noc h schweren Scha -
den zugefügt. 

Di e notleidende n Bauer n waren steuerlic h überlaste t un d bei der Eintreibun g der 
Steuerschulde n ging ma n mit übertriebene r Streng e gegen diese armen , in Verzug ge-
ratene n Schuldne r vor, währen d auf große Besitzer Rücksich t genomme n wurde 5 6 . 

Da s größt e Hinderni s für die Verwirklichun g eine r Autonomi e sahen die verant -
wortliche n Regierungskreis e darin , daß Karpatenrußlan d nich t ohn e erheblich e Zu -
schüsse aus der Kasse der Zentralregierun g verwaltet werden könnte . Von karpaten -
russischer Seite wurde dieser Einwan d als unbegründe t zurückgewiesen . Von den Ein -
nahme n im Lan d hatt e die Regierun g nu r die Steuern , Abgaben, Verwaltungstaxen , 
die Erträg e aus den einheimische n Salzbergwerken un d den staatliche n Forste n un d 
Domäne n einbezogen . Es wurde darau f hingewiesen , daß das Lan d auch das Anrech t 
habe , sich an den Einnahme n aus den staatliche n Unternehme n wie Post , Eisenbahn , 
Tabakregi e un d verschiedene n andere n Monopole n zu beteiligen . Fü r das Jah r 1931 
wurde der Reingewin n aus den Staatsunternehme n in der Höh e von 1 Milliard e Krone n 
veranschlagt . Von diesem Betra g hätte n auf Karpatenrußlan d 65 Millione n Krone n 
entfallen müssen , eine Summe , welche geeignet gewesen wäre, das gesamte Defizi t 
auszugleichen . Es wurde weiters darau f aufmerksa m gemacht , daß durc h Staatsunter -
nehme n 60000 Tscheche n im Land e Arbeit gefunden hätten 5 7 . 

Im Verkehrswesen waren an der mißliche n wirtschaftliche n Lage die nu r auf Pra g 
un d Böhme n ausgerichtete n Eisenbahntarif e schuld -  ein berechtigte r Vorwurf. Des -
halb wurde der Wunsc h geäußert , die Eisenbahntarif e zu senken , um die in Mitleiden -
schaft gezogene Viehzuch t un d Holzindustri e auf dem Mark t der böhmische n Lände r 
konkurrenzfähige r zu machen 5 8. 

Di e Entwicklun g ha t gezeigt, daß , ungeachte t dieser in vieler Hinsich t begründete n 
Beschwerden , für den kulturelle n un d wirtschaftliche n Aufstieg Karpatenrußland s 
doc h auch einiges getan wurde . Es mu ß auch der Regierun g zugestande n werden , daß 
in den ersten Jahre n des Bestehen s der Tschechoslowake i keine guten Voraussetzun -
gen bestanden , um die Verpflichtunge n hinsichtlic h der Verwirklichun g der Auto -

54 Melmuka ,V. : Pozemkov á reforma v Podkarpatsk é Rusi [Die Bodenrefor m in Karpaten -
rußland] . In : Podkarpatsk á Rus. Obraz poměr ů 62-64. Der Verfasser war ein für die Boden -
reform und Landwirtschaf t verantwortliche r hohe r Staatsbeamter . 

55 Rede des Senator s Curkanovič . In : Chyby režimu , 194. 
56 Rede des Abgeordnete n Vasil Ščerecky. Stenographisch e Bericht e über die 102. Sitzun g des 

AbgHv. 6.2.1931. 
57 Rede des Abgeordnete n Kurtjak . Stenographisch e Bericht e über die 85. u. 234. Sitzung des 

AbgH v. 25.11.1930 und 21.12.1932. 
58 Rede des Abgeordnete n Ščerecky. 
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nomi e einzulösen . Objektive Gründ e sprache n dagegen. Da s Haupthinderni s war 
der Mange l an einheimische r Intelligenz , die den Ruthene n fast gänzlich fehlte . Selbst-
verwaltun g ist aber undurchführba r ohn e eine entsprechend e Anzah l von qualifizier -
ten Personen , mi t dene n ma n die Poste n in der Verwaltun g besetzen könnte . Ferdi -
nan d Peroutk a (1895-1978 ) stellte die Überlegun g an , ob ma n nich t dahe r den Ver-
such hätt e unternehme n sollen, die in das Lan d eingeströmt e großrussisch e ode r 
ukrainisch e Intelligen z heranzuziehen . Er verneint e jedoch diese Möglichkeit , den n 
die Erfahrunge n mi t ihr wären aus der Sicht des Staate s nich t gerade ermutigen d ge-
wesen. Di e Großrusse n verfolgten nu r einen Gedanken , nämlic h das Lan d für den 
Anschlu ß an das künftige Großrußlan d vorzubereiten . Di e ukrainisch e Intelligen z 
verfolgte wiederu m das Ziel , Karpatenrußlan d mit der Ukraine , die eines Tages als 
selbständige r Staa t entstehe n würde , zu vereinigen 59. Nu r die magyarisch e Minder -
hei t verfügte über eine genügend e Anzah l fähiger Fachkräfte . Naturgemä ß wären 
diese, im Falle der Durchführun g der Autonomie , zum entscheidende n Fakto r aufge-
rückt . Unte r diesen Bedingunge n wäre die Autonomi e nich t für die Befürworte r des 
Anschlusses Karpatenrußland s an die Tschechoslowake i von Vortei l gewesen, son-
dern zugunste n jener Kräfte , die sich bis zuletz t der Vereinigun g entschiede n wider-
setzt hatten . 

Fü r die endgültig e Verwirklichun g der Autonomi e wurde jedoch nicht s unternom -
men . Wahlen in die Nationalversammlun g un d in die Landesvertretun g hatte n statt -
gefunden , doc h Vorbereitunge n zur Einberufun g des vorgesehene n karpatenrussi -
schen Landtage s wurde n nich t getroffen . Sicherlic h wäre es ein zweckmäßige r Schrit t 
gewesen, den schon 1920 gesetzlich vorgesehene n Gubernialrat , stat t der Landesver -
tretung , einzuberufen . De r Wirkungsbereic h des Gubernialrate s hätt e vorerst provi-
sorisch festgesetzt werden können , den n die endgültig e Verwaltungsorganisatio n ge-
hört e ohnehi n zu den Aufgaben des künftigen Landtags . Jedenfall s hätt e die provisori -
sche Maßnahm e den guten Willen, die Autonomi e möglichs t bald zu verwirklichen , 
manifestiert . Aber gerade der gute Wille fehlte den Verantwortlichen , wie der tsche -
chisch e Staatsrechtle r Zdeně k Peška zusammenfassen d bemerkte 6 0. 

5 9 P e r o u t k a : Budován í státu IV, 2641. 
6 0 Peška : Ústava Podkarpatsk é Rusi, 334. 



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

Von Helmut Slapnicka 

Kontinuität und Diskontinuität der Rechtsordnungen 

Als in den im Einflußbereich der Sowjetunion liegenden Staaten des östlichen Mit-
teleuropa die kommunistischen Parteien zur allein bestimmenden Kraft wurden, 
waren hier bereits grundlegende Weichenstellungen für die künftige Wirtschafts-
und Gesellschaftsform erfolgt. Die wichtigsten Wirtschaftszweige - Bergwerke, 
Schlüsselindustrie, Banken und Versicherungen - waren verstaatlicht, eine Boden-
reform, fast überall auch die Konfiskation des Vermögens der vertriebenen deutschen 
Bevölkerung hatten einschneidende Veränderungen herbeigeführt. In Polen und in 
der Tschechoslowakei waren diese Maßnahmen durch Regierungen der Nationalen 
Einheit bzw. Nationalen Front, in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 
vorwiegend durch die Besatzungsorgane herbeigeführt, in Polen die Agrarreform 
überdies durch Volksentscheid gebilligt worden. 

Es war nicht schwer, hier die nächsten Schritte zur Durchsetzung einer Eigentums-
ordnung nach dem Vorbild der Sowjetunion folgen zu lassen, einer Eigentumsord-
nung, die die Universalität des Eigentums nicht kennt, d. h. den Grundsatz, daß alle 
Sachen jedermanns Eigentum sein können und jedermann in gleicher Weise Eigentum 
jeder Art haben kann l . 

Nachdem sich die polnischen Vorstellungen von einem „Mittelweg" zwischen Ost 
und West und ähnliche Ideen in der Tschechoslowakei von einer Brückenfunktion 
zwischen den beiden Supermächten, die nunmehr über das Schicksal Europas ent-

* Der nachstehende Beitrag, vor einem Jahr über Einladung des Johann-Gottfried-Herder-
Forschungsrats als Zwischenbilanz einer vierzigjährigen Auseinanderentwicklung West- und 
Ost-Mitteleuropas verfaßt, ist infolge der Ereignisse der letzten Monate zu einer abschlie-
ßenden, Höhe- und Endpunkt dieses Vorgangs umfassenden Darstellung geworden. Mit der 
Beseitigung der führenden Rolle der kommunistischen Parteien und der Anerkennung aller 
Eigentumsformen hat auch die Rechtsordnung ihre beiden tragenden Säulen verloren, die 
Kehrtwendung ist in allen osteuropäischen Staaten in unmißverständlicher Weise eingeleitet. 

1 Hierüber R a i s e r , Ludwig: Das Eigentum als Rechtsbegriff in den Rechten West- und 
Osteuropas. Rabeis Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 26 (1961) 
230 ff.- Zur Eigentumsordnung der Sowjetunion vgl. J a k o b s , Otto-Wilhelm: Eigen-
tumsbegriff und Eigentumssystem des sowjetischen Rechtes. Köln 1965 (Forschungsberichtc 
und Untersuchungen zur Zeitgeschichte 22). - P f a f f , Dieter: Das sozialistische Eigentum 
in der Sowjetunion. Köln 1965 (Abhandlungen zum Ostrecht 2). 
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schieden, als unrealistisch erwiesen hatten und der Riß zwischen beiden Lagern immer 
sichtbarer wurde, mußte auch die Rechtsentwicklung getrennte Wege einschlagen. 
Der „Eiserne Vorhang", der zwischen beiden Teilen niedergelassen wurde und die 
neue Grenzlinie immer undurchlässiger machte, zerstörte nicht nur die einstige 
Rechtseinheit Deutschlands, er führte auch zur Entwicklung der Ostblockländer weg 
aus der mitteleuropäischen Rechtsgemeinschaft, der sie einst angehört hatten. 

Im Westen standen diese Jahre vorwiegend im Zeichen der Restauration. Man hielt 
an den alternden Kodifikationen des kontinentaleuropäischen Rechtskreises fest und 
begnügte sich zunächst damit, sie von den Eingriffen der nationalsozialistischen Ära 
zu säubern. Der Osten war stärker von innovatorischen Tendenzen geprägt, hier 
sollte die Rechtsordnung revolutionär umgestaltet werden. 

Bemühte sich der Westen um eine Renaissance der Demokratie auf der Basis einer 
pluralistischen Willensbildung und eines Mehrparteiensystems mit der Chance des 
Regierungswechsels und der Opposition, so sah man im Osten die Sowjets als eine hö-
here Form der Demokratie an und schritt an die Errichtung von „Volksdemokratien". 
Mit dieser Tautologie sollte die „reale" Demokratie unterstrichen werden, die in der 
Verwirklichung des als Volkswillen proklamierten Willens der Partei zum Ausdruck 
kommt. Das Ringen um Wiederherstellung der früheren nationalen Rechtsordnungen 
oder die Übernahme bestehender sowjetischer Vorbilder erfüllte die Jahre bis etwa 
1948, die Gesetzgebung stand vor dem Dilemma Kontinuität oder Diskontinuität des 
Rechts. 

Die Freiheit sah man im Westen am wirkungsvollsten im Privatrecht realisiert. In 
seiner Rede bei der Übernahme des Rektorats der Johann-Wolf gang-Goethe-Univer-
sität in Frankfurt erklärte Walter Hallstein2 1946, das Problem des Privatrechts sei das 
Problem der Freiheit, und er behauptete, „daß alles, was wir Recht nennen, nur soweit 
Recht ist, als es Privatrecht ist". Anders im Osten. Hier verliert nach den einschnei-
denden Änderungen der Produktionsverhältnisse und dem Zurückdrängen des Privat-
eigentums das Privatrecht seine führende Rolle und Allgemeingültigkeit; ihm wird 
vorgeworfen, juristische Gleichheit bei ökonomischer Ungleichheit vorzutäuschen 
und es wird als die „Magna Charta des Kapitalismus" diskriminiert3. 

Man kann die Bemühungen um die Erneuerung der Rechtsordnung nicht isoliert für 
die einzelnen Staaten betrachten, ohne zu berücksichtigen, daß diese Staaten sich schon 
frühzeitig zu zwei Blöcken zu gruppieren beginnen. Marshall-Plan und NATO-
Bündnis bilden im Bereich der amerikanischen Hegemonialmacht den Rahmen für 
eine intensive Kooperation, im sowjetischen Einflußbereich spielen Kominform, 
Warschauer Pakt und Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) eine ähnliche 
Rolle, die nicht ohne Einfluß auf die Rechtsordnung der Mitgliedstaaten, ihre gegen-
seitige Abstimmung und Angleichung, geblieben ist und zur Bildung eines sowjeti-
schen Rechtskreises geführt hat, während sich der so verkleinerte kontinentaleuro-

2 H a l l s t e i n , Walter: Wiederherstellung des Privatrechts. Heidelberg 1946, 25 (Schriften 
der Süddeutschen Juristen-Zeitung 1). 

3 S c h r ö d e r , Horst: Zum Wesen und zur Funktion der sozialistischen Zivilrechts- und der 
bürgerlichen Privatrechtskodifikationen. In: Vznik a vývoj socialistického práva. Praha 
1976. Bd. 2, 27. 
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päisch e Rechtskrei s dem anglo-amerikanische n annähert . Di e neutrale n Staate n -
Schweden , Österreic h un d die Schweiz -  verbleiben im Bereich des kontinentaleuro -
päische n Kreises. 

Die Rezeption des Sowjetrechts in den Satellitenstaaten 

Die Ära Stalin und Chruščev 

Di e Rezeptio n der sowjetischen Gesellschafts - un d Wirtschaftsordnun g durc h die 
Ostblockstaate n war begleitet von der Rezeptio n des in der Sowjetunio n seit fast 
einem Menschenalte r entwickelte n Rechtssystems . Alle charakteristische n Merkmal e 
des Sowjetrecht s fande n in kürzeste r Zei t Eingan g in die Rechtsordnunge n dieser in 
ihre r Gesamthei t jetzt als „Ostblock " bezeichnete n Staaten . Ma n war bemüht , den 
Vorsprun g der Sowjetunio n als des fortgeschrittenste n sozialistische n Staate s so rasch 
wie möglich aufzuholen 4. 

Ein e globale Übernahme , wie sie währen d des Zweite n Weltkrieges nac h der An-
gliederun g der Baltische n Staaten , Ostpolen s un d der Nordbukowin a erfolgt war, 
kam freilich nichtinFrage , solange die Überführun g der Produktionsmitte l aus Privat -
eigentu m in Staatseigentu m noc h nich t abschlössen war, d.h . solange noc h eine Drei -
Sektoren-Wirtschaft , bestehen d aus einem staatlichen , einem genossenschaftliche n 
un d einem privaten Sekto r bestand . Rezipier t wurde nich t nu r Grundsätzliche s -  die 
Liquidierun g der Gewaltenteilung , die führend e Rolle der kommunistische n Partei , 
der Abbau der territoriale n un d Interessenselbstverwaltung , die Einbeziehun g der 
Wirtschaftstätigkei t in den Bereich der Staatsverwaltung , die Gleischschaltun g der ge-
sellschaftliche n Organisatione n durc h eine Volksfront - ; in der Füll e des rezipierte n 
Normenbestande s findet sich auch Nebensächliches , ja Zufälliges. Aber gerade diese 
keineswegs systemspezifische n Materie n sind bezeichnen d für den Vertrauensvor -
schuß , der damal s der Sowjetunio n entgegengebrach t wurde un d dafür , daß in diesem 
Stadiu m keinerle i Zweifel an der Überlegenhei t des sowjetischen Modell s bestand . 

Am systematischste n ist ma n dabei in der Fschechoslowakei vorgegangen . Hie r 
wurde schon 1948 ein „juristische r Zweijahrplan " analo g dem damal s zweijährigen 
Wirtschaftspla n mit dem Zie l verkündet , innerhal b dieser Fris t alle wichtigen , noc h in 
Geltun g belassenen Gesetzbüche r der bourgeoise n Ära durc h neue , „volksdemokrati -
sche" Kodize s zu ersetzen . Tatsächlic h wurde n bis 1950 ein neue s Bürgerliche s Ge -

4 Zum Folgende n s. S l a p n i c k a , Helmut : Die Rezeptio n des Sowjetrecht s in den europä -
ischen Volksdemokratien . Osteuropa-Rech t 20 (1974) 94 ff. Dietric h Frenzk e erblickt in der 
Verwendun g des wertneutrale n Terminu s Rezeptio n eine Verharmlosung , da die Einführun g 
sowjetischer Rechtsmodell e in den Volksdemokratie n von Interventionen , Verfassungsver-
letzungen und Verstößen gegen die Menschenrecht e begleitet war (in: Osteuropa-Rech t 23 
[1977] 58). Friedrich-Christia n Schroede r wendet sich dagegen, die Bezeichnun g Rezeptio n 
auf Fälle anzuwenden , die lediglich die zwangsläufige Folge der Übernahm e der kommuni -
stischen Verfassungs- und Wirtschaftsordnun g darstellen (in: Das Strafrech t des realen Sozia-
lismus. Eine Einführun g am Beispiel der DDR . Oplade n 1983, 197). Übe r die Verwertung 
der Erfahrunge n der Sowjetunio n in der DD R vgl. das Protokol l des Kolloquium s des Wis-
senschaftliche n Rates der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaf t der DD R über „Di e 
Anwendun g der Lehren der Sowjetunio n für die Entwicklun g der Staats- und Rechtswissen -
schaft der DDR" . Potsdam-Babelsber g 1975 (Aktuelle Beiträge der Staats- und Rechtswis-
senschaft 136). 
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setzbuch fertiggestellt und verlautbart, das nur noch die materiellen Beziehungen re-
gelt, während die familienrechtlichen Bestimmungen nach dem Vorbild der Sowjet-
union in ein gleichzeitig erlassenes Familiengesetzbuch5 verwiesen wurden, ferner 
eine gerichtliche Verfahrensordnung, ein neues Strafgesetz und eine Strafprozeßord-
nung, ein Verwaltungsstrafgesetz und eine Verwaltungsstrafverfahrensordnung. Der 
gleichfalls angekündigte Arbeitskodex kam erst mit mehrjähriger Verspätung 1965 zu-
stande. 

In Polen 6 bestand wenig Neigung, eine so umfassende Rechtsreform in Angriff zu 
nehmen, da man ja eben erst, zwischen August 1945 und November 1946, die in der 
Zwischenkriegszeit begonnene Kodifikation eines einheitlichen polnischen Rechts 
nach der Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg zum Abschluß gebracht hatte. 
Diese in langjähriger sorgfältiger Arbeit erstellten Gesetzbücher wollte man nicht so 
schnell einer Umarbeitung unter ideologischen Gesichtspunkten unterziehen. Aller-
dings sollte einem Regierungsbeschluß vom 27.9.1950 zufolge die Gesetzgebung den 
neuen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tragen und vor 
allem dafür gesorgt werden, daß die beiden Wirtschaftsbereiche, die nationalisierte 
Wirtschaft und der eingeschränkte private Wirtschaftssektor, reibungslos neben-
einander bestehen könnten. Diesem Zweck dienten u.a. das Dekret über die Staats-
unternehmen, die Novellierung des Genossenschaftsgesetzes und seine Anpassung an 
die Erfordernisse der kollektiven landwirtschaftlichen Bodennutzung und das Dekret 
über die Wirtschaftsarbitrage. 

Während man also in der Tschechoslowakei neue Gesetze schuf, begnügte man sich 
in Polen mit der Novellierung der in der bürgerlichen Ära erlassenen Gesetze. Als Er-
gebnis gemeinsamer polnisch-tschechoslowakischer Beratungen wurde 1950 ein Fa-
miliengesetzbuch erlassen. Im gleichen Jahr erfolgten verschiedene Neuregelungen auf 
dem Gebiet der Rechtspflege, insbesondere der Prokuratur und der Rechtsanwalt-
schaft. 

In der Deutschen Demokratischen Republik, die 1949 ausgerufen wurde, versuchte 
man die Verspätung gegenüber der Entwicklung in Polen und in der Tschechoslowa-
kei durch eine Flut von Gesetzen aufzuholen, die von der Provisorischen Volkskam-
mer zwischen Oktober 1949 und August 1950 erlassen wurden. Neben der Verfassung 
befindet sich darunter eine Reihe staatsorganisatorischer Gesetze, Gesetze über die 
Leitung und Planung der Wirtschaft, das Gesetz der Arbeit, ein Jugendgesetz, ein Ge-
setz über die Rechte der Frau usw. Sie sollten der eigenen Selbstinterpretation gemäß 
der rechtlichen Gestaltung der während der „antifaschistisch-demokratischen anti-
imperialistischen Umwälzungen" herbeigeführten gesellschaftlichen Veränderungen 

5 Zur Frage der Herauslösung des Familienrechts aus dem Bürgerlichen Recht vgl. 
S c h m i e d , Erich: Das Familienrecht der Volksdemokratien. Rabeis Zeitschrift für auslän-
disches und internationales Privatrecht 17 (1952) 227 ff. - C z a c h ö r s k i , Witold: Droit 
de famille des pays socialistes européens. Warszawa 1965 (Academie Polonaise des sciences, 
Conferences, fasc. 56). - P a p , Tibor / H a l g a s c h , Richard: Die Rechtsverhältnisse 
zwischen Eltern und Kindern in der sozialistischen Gesellschaft. Pécs 1968 (Studia iuridica 
auctoritate Universitatis Pécs publicata 65). 

6 Hierüber K o r k i s c h , Friedrich in: Osteuropa-Handbuch Polen. Hrsg. v. Werner M a r -
kert . Köln 1959, 347ff. 
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diene n un d den Übergan g von der Hegemoni e der Arbeiterklasse zur Diktatu r des 
Proletariat s ausdrücken 7. 

Zwei Jahr e später , im Jah r 1952, in dem die 2. Parteikonferen z der Sozialistische n 
Einheitsparte i Deutschland s den Beginn des „Aufbau s des Sozialismus " verkündete , 
folgten vier weitere grundlegend e Justiz-Gesetze , eine Strafprozeßordnung , ein Ge -
richtsverfassungsgesetz , ein Jugendgerichtsgeset z un d ein Geset z über die Staats -
anwaltschaft ; aber umfassend e Kodifikationen , ähnlic h den „Volks-Kodizes " der 
Tschechoslowakei , blieben auch in der Deutsche n Demokratische n Republi k eine r 
spätere n Period e vorbehalten . 

Ein e wichtige Zäsu r -  auch für die Rechtsentwicklun g - stellte der To d Stalin s im 
Mär z 1953 dar . Di e bisher hastig, oft überstürz t auf den verschiedene n Recht s gebieten 
vorgenommen e Rezeptio n der Rechtsordnun g der Sowjetunio n verlor jetzt ihre n 
Schwung , die Überzeugun g vom absolute n Vorbildcharakte r der sowjetischen Ge -
setzgebun g wurde durc h die Zerstörun g des Stalin-Mytho s durc h den 20. Parteita g der 
KPdS U erschüttert . Ma n erkannte , daß das Sowjetrech t in seiner kurze n Geschicht e 
mehrfach e Kehrtwendunge n auch in grundsätzliche n Frage n durchgemach t hatt e -
etwa auf dem Gebie t des Eherechts , im Staatsangehörigkeitsrecht , bei der Bestrafun g 
der Abtreibun g ode r bei der Beseitigun g un d Wiedereinführun g der Todesstraf e -  un d 
stand weiteren Schritte n auf dem Weg der Rechtsannäherun g ode r gar Rechtsanglei -
chun g skeptisch un d zögern d gegenüber . 

Erst der in der Ära Chrušče v erfolgte Rückgriff auf das von Mar x un d Engels pro -
gnostiziert e „Absterben " des Staat s un d Rechts 8, un d die Wiederbelebun g der Diskus -
sion um die in der Sowjetunio n un d in den einzelne n Volksdemokratie n erreicht e 
Etapp e auf dem Weg zum Kommunismu s belebte die stagnierend e Gesetzgebung . 

Insbesonder e fanden die sowjetischen Kameradengerichte , die ohn e Mitwirkun g 
juristisch vorgebildete r Richte r urteilte n un d nich t mit den Verfahrensbestimmunge n 
der ordentliche n Gericht e belastet waren , in den Ostblockstaate n eifrige Nachahmung , 
in der Tschechoslowake i unte r der Bezeichnun g Volksgerichte , in der Deutsche n De -
mokratische n Republi k als Konflikt -  un d Schiedskommissione n un d in Pole n 
als Gesellschaftsgericht e bezeichnet . Nebe n dieser Verlagerun g der Rechtspfleg e auf 
gesellschaftliche Organ e erfolgte auch eine Beteiligun g der Massenorganisatione n 
- der Gewerkschaften , Jugendorganisationen , landwirtschaftliche n Produktionsge -
nossenschafte n u. dgl. -  an der weiterhi n vom Staa t ausgeübte n Rechtspfleg e in der 

7 M e 1 z e r , Ingetraut : Zur Bedeutun g der Gesetzgebun g der Provisorische n Volkskammer 
der DD R für die Herausbildun g des sozialistischen Rechtssystems , der sozialistischen Rechts -
ordnun g und Gesetzlichkeit . In : Sammelban d zur Staats- und Rechtsgeschichte . Hrsg. v. Ka-
relMalý . Prah a 1979,187 ff. -Zu r Rechtsentwicklun g in der SBZundDDRs . B r u n n e r , 
Georg : Einführun g in das Rech t der DDR . Münche n 1979, 19 ff. (Schriftenreih e der juristi-
schen Schulung) . 

8 Hierüber : Marxistisch-leninistisch e allgemeine Theori e des Staates und des Rechts . Von 
einem Autorenkollektiv . Übersetzun g aus dem Russischen . Berlin 1976. Bd. 4, 414, 437 f. 
Zur Auswirkung dieser Theori e auf die Gesetzgebun g s. S lapn icka , Helmut : Die so-
zialistische Kollektivperson . Funktio n und Struktu r der juristischen Person in den europä -
ischen Volksdemokratien . Wien 1969,251 ff. (Veröffentlichunge n des Österreichische n Ost-
und Südosteuropa-Institut s 7). 
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For m gesellschaftliche r Ankläger, gesellschaftliche r Verteidiger ode r bei der Voll-
streckun g der Besserungsarbeite n im Strafprozeß 9. 

De n Versuch einer Standortbestimmun g im Rahme n der vom Historische n Mate -
rialismu s entwickelte n Formationslehr e unternah m in der Deutsche n Demokrati -
schen Republi k 1958 der 5. Parteita g der SED mit der Feststellung , daß hier die 
„Grundlage n des Sozialismu s im wesentliche n geschaffen" seien un d nunmeh r der So-
zialismus zum vollen Sieg geführt werden müsse . Diese s Zie l sollte auf dem Gebie t der 
Gesetzgebun g durc h einen „Siebenjahrpla n zur Umwandlun g des Rechts " erfolgen. 
De r Bruc h mi t allen bürgerliche n Vorstellunge n un d Begriffen un d die Durchsetzun g 
der sozialistische n Idee n sollten bis End e 1965 zum Abschluß gebrach t un d Überein -
stimmun g mit der Rechtsordnun g der UdSS R erzielt werden . 

De r daraufhi n vom Justizministe r veröffentlicht e Perspektivpla n sah - fast auf den 
Tag genau terminier t -  eine Reih e von Kodifikatione n vor: ein Geset z über die land -
wirtschaftliche n Produktionsgenossenschaften , ein Geset z über die Stellun g der Rich -
ter un d die Richterwahl , ein neue s Strafgesetzbuch , ein neue s Zivilgesetzbuc h un d 
eine neu e Zivilprozeßordnung . Währen d die beiden ersten Gesetz e völlig planmäßi g 
im Laufe des Jahre s 1959 erlassen wurden , verzögert e sich die Fertigstellun g der übri -
gen Kodize s ganz erheblich . Woh l aber wurde 1961 das Arbeitsrech t kodifiziert . Elf 
Tage nac h dem Bau der Maue r wurde eine Verordnun g über die Aufenthaltsbeschrän -
kungen erlassen, die den sowjetischen Straftatbestan d der Arbeitsscheu un d die sowje-
tische Strafar t der Verbannun g übernahm 1 0 . 

Ein e zweite große Gesetzgebungswell e setzte in der Deutsche n Demokratische n 
Republi k nac h dem Abklingen des durc h die Absterbetheori e aufgeflammte n Rechts -
nihilismu s un d der Rückkeh r zu eine r positivistischere n Rechtsauffassun g 1965 ein . In 
diesem Jah r erging u. a. ein neue s Geset z über das Vertragssystem in der sozialistische n 
Wirtschaft , das die Regelun g von 1951 ersetzte , ein Geset z über das Urheberrech t un d 
ein Familiengesetzbuch . 

Als der 7. Parteita g 1967 den Beginn eine r neue n Entwicklungsphas e deklarierte , 
die er als die „Gestaltun g eines entwickelte n gesellschaftliche n Systems des Sozialis-
mus " bezeichnete , war die Schaffun g eines einheitliche n sozialistische n Rechtssystem s 
imme r noc h nich t abgeschlossen , es galten noc h zahlreich e Bestimmunge n aus der Zei t 
des Kaiserreich s ode r der Weimare r Republik , die jetzt freilich im sozialistische n Sinn 
interpretier t wurden 1 1 . Erst 1968 wurde die noc h weitgehen d erhalte n gebliebene 

R y b i c k i , Marian : Sady spoleczne w europejskich paňstwach socialistycznych [Die Ge -
sellschaftsgericht e in den europäische n sozialistischen Staaten] . Warszawa 1974. - B e n -
čík , Michal : Právně postavenie a úlohy spoločenskýc h súdov v niektorýc h socialistických 
krajinách . Rés.: Legal position and tasks of social court s in some socialist countries . Právny 
obzor 63 (1980) 50-64. 
Z o r n , Albrecht : Der Siebenjahrespla n der Sowjetzone zur Umwandlun g des Rechts . Jahr -
buch für Ostrech t 1 (1960) 69 ff. -  W e s t e n , Klaus: Zur Rechtsentwicklun g in der DD R 
unte r dem Aspekt der sowjetischen Rechtsreform . Jahrbuc h für Ostrech t 8/2 (1967) 25 ff. -
H a c k e r , Jens: Zur Funktio n und Methodi k der DDR-Rechtsforschung . Osteuropa -
Rech t 21 (1975) 207 ff. 
Zum Nebeneinanderbestehe n neuer , den geänderte n Verhältnissen bereits Rechnun g tragen-
der Gesetz e und alter, aus einer zurückliegende n Period e beibehaltene r Bestimmunge n vgl. 
S l a p n i c k a , Helmut : Kontinuitä t und Diskontinuitä t der Rechtsordnun g in den volks-
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Rechtseinheit in beiden deutschen Staaten durch Erlassung eines Strafgesetzbuches, 
einer neuen Strafprozeßordnung sowie weiterer strafrechtlicher Nebengesetze end-
gültig beseitigt. Im gleichen Jahr wurden die Bemühungen um eine eigene Staats- und 
Rechtsordnung der DDR durch eine neue Verfassung gekrönt. Aber erst 1975 haben 
das neue Zivilgesetzbuch und die Zivilprozeßordnung - 12 bzw. 13 Jahre später, als 
im „Siebenjahrplan" von 1958 vorgesehen - praktisch den Schlußstrich unter die deut-
sche Rechtseinheit gezogen. 

Planmäßiger und pünktlicher ist der Gesetzgebungsprozeß in der Fschechoslowakei 
abgelaufen. Hier wurde 1960 eine neue Verfassung erlassen, die den Sieg des Sozialis-
mus in der Tschechoslowakei verkündete. Die Bezeichnung „Volksdemokratie" 
wurde aus dem Verfassungstext eliminiert und der Staat ausdrücklich als „Sozialisti-
sche Republik" (CSSR) bezeichnet. Ein Beschluß des ZK der KPTsch ordnete an, die 
gesamte Rechtsordnung mit der neuen Verfassung in Einklang zu bringen und hat da-
mit eine ähnliche Kodifikationswelle ausgelöst, wie zwei Jahre vorher der 5. Parteitag 
der SED. Ganz konkret wurde die Kodifizierung des Arbeitsrechts, die Ersetzung des 
Bürgerlichen Gesetzbuches von 1950 durch ein neues, die Änderung der Zivilprozeß-
ordnung, die Verbesserung des Strafgesetzes und der Strafprozeßordnung und 
schließlich die Schaffung von Volksgerichten angeordnet. Innerhalb von fünf Jahren, 
zwischen 1961 und 1966, wurde dieser Auftrag tatsächlich durchgeführt. Man sprach 
von einer „Rekodif ikation", denn während in Polen und der DDR die Erlassung neuer, 
den sozialistischen Vorstellungen Rechnung tragender Kodizes erst nach Stalins Tod 
einsetzte, hatte die Tschechoslowakei ihre erste Kodifikationswelle bereits 1950 abge-
schlossen. Jetzt, nach der offiziell verkündeten Verwirklichung des Sozialismus, wur-
den neue Kodizes erforderlich. Keines der aus der ersten Kodifikationswelle der Jahre 
1948/1950 herrührenden Gesetze hat diese zweite Welle überdauert. 

Nichts von all dem ereignete sich in Polen. Hatte 1960 die Präambel zur neuen Ver-
fassung der CSSR erklärt „Wir sind in ein neues Zeitalter unserer Geschichte eingetre-
ten" und ihr Art. 14 den schrittweisen Übergang der Tschechoslowakei zum Kommu-
nismus angekündigt, so beließ man in Polen die Verfassung von 1952 mit geringen Än-
derungen in Kraft. Erst 1967 wurde durch eine Verfassungsnovelle der neue Art. 1 ein-
gefügt, der auch Polen als „sozialistischen Staat" bezeichnet. Der Staat nannte sich 
aber weiterhin „Volksdemokratie". 

Erst die revolutionären Ereignisse des Jahres 1956 haben in Polen Rechtsreformen 
ausgelöst. Eine in diesem Jahr beim Justizministerium eingesetzte Kodifizierungs-
kommission begann mit der Ausarbeitung eines neuen Zivilgesetzbuches. Es wurde 
acht Jahre später, gleichzeitig mit einem neuen Familiengesetzbuch und einer neuen 
Zivilprozeßordnung, fertiggestellt und ist 1965 in Kraft getreten. 

So wie man die aus dem Jahr 1952 herrührende „volksdemokratische" Verfassung 
nicht durch ein neue ersetzt, sondern durch acht Einzelnovellen laufend den geänderten 
Verhältnissen angepaßt hat, hat man es in Polen auch vorgezogen, die übrigen Gesetze 
schrittweise weiterzuentwickeln. Erst nachdem schon 38 Gesetze und Dekrete zur 

demokratischen und sozialistischen Staaten Osteuropas. In: Reformen des Rechts. Fest-
schrift zur 200-Jahr-Feier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz. Graz 
1979, 830 ff. 
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Änderun g des Strafgesetzbuch s aus dem Jah r 1932 erschiene n waren , entschlo ß ma n 
sich 1969 zur Erlassun g eines neue n Strafgesetzbuche s un d gleichzeit g auch eines 
neue n Strafprozeßgesetze s un d eines Strafvollzugsgesetzes. Auch der Umba u des Ge -
richtsverfahrens , der 1950 eingeleite t wurde , erstreckt e sich über 15 Jahre , 1965 tra t 
eine neu e Zivilprozeßordnun g in Kraft . 

Auf „eigenem Weg" zum Sozialismus 

Auf dem Gebie t des Bodenrecht s konnte n die Volksdemokratie n die in der Sowjet-
unio n bestehende n Regelunge n nich t übernehmen . Währen d hier scho n 1917 das ge-
samte Eigentu m an Grun d un d Bode n entschädigungslo s nationalisier t worde n war, 
konnt e ma n es in den Volksdemokratie n nich t wagen, die eben erst im Zuge der Bo-
denrefor m den Kleinbauer n übergebene n Liegenschafte n zu Gunste n des Staate s zu 
konfisziere n un d zu sozialisieren . So ha t ma n hier nich t das Eigentumsrecht , sonder n 
das Nutzungsrech t vergesellschaftet un d die Bearbeitun g des Boden s landwirtschaftli -
che n Produktionsgenossenschafte n übertragen , den zur genossenschaftliche n Nut -
zun g von den Mitglieder n eingebrachte n Bode n aber als Privateigentu m des Genos -
senschaftsmitglied s belassen. 

Di e geringe Bedeutung , die der Frag e dieses Privateigentum s an Grun d un d Bode n 
beigemessen wurde , fand ihre n Ausdruc k in der Abschaffung der Grundbüche r in der 
Tschechoslowake i un d ihre r Ersetzun g durc h lediglich deklaratorisch e Liegenschafts -
evidenzen . 

Nachde m der 20. Parteita g der KPdS U 1956 erklär t hatte , es sei völlig gesetzmäßig , 
daß die Forme n des Übergang s zum Sozialismu s in Zukunf t noc h mannigfaltige r sein 
werden , tru g ma n keine Bedenken , Neuerunge n einzuführen , die ohn e Vorbild in der 
Sowjetunio n waren . Pole n un d die Tschechoslowake i erließe n Gesetz e über das Inter -
national e Privatrech t (1948, 1965) 12 un d über das Verwaltungsverfahre n (1955, 
1960) 13, die noc h auf österreichisch e Entwürf e aus der Zei t vor dem Erste n Weltkrieg 
zurückgehen . Auch auf dem Gebie t des Staatskirchenrecht s ha t ma n sich die Sowjet-
unio n nich t zum Vorbild genomme n un d keine Trennun g von Staa t un d Kirch e durch -
geführt , weder in Pole n noc h in der Tschechoslowakei , wo ma n 1949 die Besoldun g 
des Kleru s anknüpfen d an das österreichisch e josephinisch e Kirchenrech t regelte 14. 

Di e auffallendst e Erscheinun g ist die Gesetzgebun g der Fschechoslowakei des Jah -
res 1964, mi t der bewußt eine vom sowjetischen Model l abweichend e Lösun g herbei -
geführt wurde . Währen d sich die 1962 erlassenen „Grundlage n der Zivilgesetzgebun g 
der UdSS R un d der Unionsrepubliken " eindeuti g zum Prinzi p der „Einhei t des Zivil-

12 Hierübe r K o r k i s c h , Friedrich : Neue s Internationale s Privatrech t in Ost-Mitteleuropa . 
Rabeis Zeitschrif t für ausländische s und internationale s Privatrech t 32 (1968) 601-650. Neu -
druck in: D e r s.: Fragen des ostmitteleuropäische n Rechts . Tübingen 1979, 79-125 (Studie n 
des Institut s für Ostrecht , Münche n 27). 

13 Vgl. B e c k e r , Franz : Verwaltungsverfahrensrech t in Osteuropa . Osteuropa-Rech t 6 
(1960) 185-195. -  J e n d r o š k a , K. u. J.: Instytucj e poste.powani a administracyjneg o 
[Rechtsinstitut e des Verwaltungsverfahrens] . In : Instytucj e prawa administracyjneg o euro-
pejskich paňstw socjalistycznych . Hrsg. v. J. S t a r o š c i a k. Warszawa 1973, 330 ff. 

14 Vgl. W i e r e r , Rudolf : De r Einfluß des Josefinismu s in den kirchliche n Auseinanderset -
zungen der Tschechoslowakische n Republik . ZfO 6 (1957) 388 ff. 
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rechts " bekennen , d. h . auch wirtschaftsrechtlich e Bestimmunge n im Zivilgesetzbuc h 
regeln, wurde in der Tschechoslowake i diese Materi e zwei Jahr e späte r auf dre i selb-
ständige , an verschieden e Normadressate n gerichtet e Gesetz e aufgeteilt 15. Alle dre i 
Gesetz e habe n die Vermögensbeziehunge n zum Inhalt . Soweit es sich dabe i um Bezie-
hunge n der Bürger untereinande r ode r zwischen Bürgern un d Wirtschaftsorganisatio -
nen handelt , die bei der Befriedigun g der persönliche n Bedürfnisse der Bürger entste -
hen , werden sie vom Bürgerliche n Gesetzbuc h geregelt; soweit sie zwischen staatli -
chen un d genossenschaftliche n Wirtschaftsorganisatione n bei der Erfüllun g der vom 
Wirtschaftspla n gestellten Aufgaben im innerstaatliche n Bereich entstehen , ist ihre 
Regelun g im Wirtschaftsgesetzbuc h enthalten . Da s Recht , das auf die im internationa -
len Handelsverkeh r im Verhältni s zum Ausland entstehende n Rechtsbeziehunge n an-
zuwende n ist, ist Gegenstan d des Gesetzbuch s des internationale n Handels . Diese s 
Gesetzbuc h des internationale n Handel s findet fast ausschließlic h auf Rechtsgeschäft e 
gegenüber Staate n mi t marktwirtschaftliche r Ordnun g Anwendung , weil auf die 
Außenhandelsbeziehunge n zu den Mitgliedstaate n des Rat s für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe -  un d das sind run d zwei Dritte l aller Export-Import-Beziehunge n der 
Tschechoslowake i -  die „Allgemeine n Bedingunge n für Warenlieferungen " des RG W 
Anwendun g finden . 

Da s neu e tschechoslowakisch e Bürgerlich e Gesetzbuc h beschrit t nich t nu r in der 
Abgrenzun g der zu regelnde n Materi e neu e Wege, es versucht e auch als einziges Geset z 
aller sozialistische n Staate n sich von den Einflüssen des römische n Recht s freizuma -
chen . Diese Neuerunge n waren im In - wie im Ausland heftig umstritten . Polen , das 
im gleichen Jah r ein neue s Bürgerliche s Gesetzbuc h erließ , hielt (ebens o wie schon 
1959 Ungarn ) am Prinzi p der Einhei t des bürgerliche n Recht s fest; hier hatt e sich die 
Auffasssung durchgesetzt , daß die Vertragsbeziehunge n zwischen Einheite n der ver-
gesellschaftete n Wirtschaf t nac h wie vor nac h den allgemeine n Bestimmunge n über 
Verträge geregelt werden können , auch wenn sie keine n Eigentümerwechse l herbei -
führen 1 6. Di e Deutsch e Demokratisch e Republi k hingegen schloß sich der in der 
Tschechoslowake i getroffene n Regelun g an , allerding s erst nac h zwölfjährigem Zö -
gern. Mi t der Erlassun g eines selbständigen , privatrechtlich e un d öffentlichrechtlich e 
Regelun g vereinigende n Wirtschaftsgesetzbuche s steh t aber die Tschechoslowake i 
heut e -  25 Jahr e nac h dem Inkrafttrete n dieses Gesetze s -  allein da. 

Als freilich die Tschechoslowake i 1968 weitere Reforme n in Angriff nah m un d ins-
besonder e die Planwirtschaf t durc h Einführun g von Wettbewerbselemente n zu bele-
ben un d die Autonomi e der Produktionseinheite n zu stärken suchte , macht e die mili-
tärisch e Interventio n der Sowjetunion , der Deutsche n Demokratische n Republik , 
Polens , Ungarn s un d Bulgarien s einen Schlußstric h unte r die Reformbewegung 17. 

15 Daz u P e t e v , Valentin : Sozialistisches Zivilrecht . Berlin 1975, 23 f. (Sammlun g Gösche n 
2851). -  E m i n e s c u , Y./Popescu , T. : Les codes civiles des pays socialistes. Etüd e 
comparative . Bucurest i 1980. 

16 B e r u t o w i c z , Wlodzimierz : Das Rech t in den 30 Jahre n der Volksrepublik Polen . Zeit -
schrift für Rechtsvergleichun g 16 (1975) 83. 

17 Zur Auswirkung dieser Ereignisse auf die Rechtsordnun g vgl. P o k s t e f 1, Josef: Der so-
ziale Wandel in der ČSSR und sein Reflex auf das politisch e und Verfassungssystem. Marbur g 
1984 (Wirtschafts - und sozialwissenschaftlich e Ostmitteleuropa-Studie n 5). 
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1970 stellte der Parteita g der KPTsc h selbstkritisch fest, scho n die Verfassung von 
1960 sei mi t der Auffassung, die Tschechoslowake i befinde sich bereit s in der Phas e 
des Volksstaates, der Entwicklun g vorausgeeilt , tatsächlic h sei sie noc h imme r eine 
Diktatu r des Proletariats . 

Rückläufige Entwicklungstendenzen im Rezeptionsprozeß 

Konnt e der bisher geboten e Überblic k kaum den Eindruc k eines einheitliche n 
Vorgehen s in den einzelne n Volksdemokratie n vermitteln , so ließ er immerhi n 
zwei Entwicklungsstufe n erkennen : Zunächs t einen Integrationsprozeß , das Stre -
ben nac h einer möglichs t rasche n Annäherun g un d Anpassun g an das als verpflichten -
des Vorbild aufgefaßte Rechtssyste m der Sowjetunion , an dessen Überlegenhei t ein 
Zweifel gar nich t denkba r schien , späte r -  seit der Mitt e der fünfziger Jahr e -  das 
Suche n nac h einem „eigene n Weg" zur Verwirklichun g eine r der sozialistische n 
Gesellschaftsordnun g angemessene n Gesetzgebung , also eher ein Differenzierungs -
prozeß . 

Aber dieses Bild wäre unvollständi g un d verzerrt , würde ma n die rückläufigen , 
diesen Tendenze n widersprechende n Maßnahme n übersehen . Auch hierfü r einige 
Beispiele: 

In Polen , wo nac h dem Vorbild der sowjetischen Erlasse (ukazy) zwischen 1952 
un d 1956 vorwiegend mi t Dekrete n des Staatsrat s regiert worde n war, ist ma n seit 
1956 wieder zur „Direktgesetzgebung " durc h den Sejm zurückgekehrt , Dekret e ge-
höre n seithe r zu den seltene n Ausnahmen . 

Di e Tschechoslowakei , die 1952 die Bezirksgericht e nac h sowjetischem Muste r in 
Volksgerichte umbenann t hatte , ist 1960 wieder zu der seit meh r als hunder t Jahre n 
vertraute n Bezeichnun g Bezirksgerich t für die Gericht e 1. Instan z zurückgekehrt . 

Auf Grun d der nac h sowjetischem Vorbild geänderte n Wahlordnunge n entfielen im 
polnische n Sejm ein Abgeordnete r auf je 60 000, in der tschechoslowakische n Natio -
nalversammlun g auf je 35 000 Einwohner . 1960 kehrt e ma n in beiden Staate n wieder 
zu den frühere n Regelunge n zurück , wonac h die Zah l der Abgeordnete n von vornher -
ein durc h die Wahlgesetze festgelegt wird, für den polnische n Sejm mi t 460, für die 
tschechoslowakisch e Nationalversammlun g mi t 300. 

Di e in der Tschechoslowake i 1953 - gleichfalls nac h dem Vorbild der Sowjetunio n 
- abgeschafften akademische n Grad e eines Dr . un d Ing . wurde n 1966 wieder einge-
führ t un d auch nachträglic h in einem abgekürzte n Rigorosenverfahre n jenen Hoch -
schulabsolventenzuerkannt , die ihr Studiu m nac h dem 1.9.1953 abgeschlossen hatten . 

Wie alle Volksdemokratie n ha t auch Pole n das Prinzi p der Richterwahle n in seiner 
Verfassung von 1952 verankert , aber nu r für die Richte r des Oberste n Gericht s ver-
wirklicht . Fü r die Richte r der untere n Instanze n blieb diese Verfassungsbestimmun g 
24 Jahr e lang unausgeführt . 1976 wurde sie durc h eine Verfassungsnovelle ausdrück -
lich beseitigt un d dami t für die laufend gehandhabt e Ernennun g der Richte r durc h den 
Staatsra t die verfassungsrechtlich e Grundlag e geschaffen. 

Aber nich t nu r die in der Zei t des Stalinismu s rezipierte n Bestimmunge n des So-
wjetrecht s wurde n von diesen rückläufigen Tendenze n betroffen . Di e Tschechoslo -
wakei ha t die in der Ära Chrušče v nac h dem Vorbild der sowjetischen Kameraden -
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gerichte geschaffenen Volksgerichte 1969 ersatzlos beseitigt und damit das staatliche 
Rechtsprechungsmonopol in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt. 

Die in Polen schrittweise erfolgte Einbeziehung der Beamten in das allgemeine Ar-
beitsrecht und der Abbau der besonderen Rechtsstellung der Beamten, der 1974 mit 
der formellen Außerkraftsetzung des Beamtengesetzes von 1922 seinen Abschluß ge-
funden hatte, wurden 1982 mit der Erlassung eines neuen Beamtengesetzes rückgängig 
gemacht. 

Die Tschechoslowakei hat die bisher geltenden Bestimmungen, wonach Arbitrage-
organe in bestehende vertragliche Beziehungen zwischen Wirtschaftsorganisationen 
eingreifen, sie auflösen oder ändern können, mit Wirkung vom 1.7.1988 abgeschafft. 

Die oft erst in vielen Jahren gereifte Erkenntnis, daß die eigenen, vor dem Aufbau 
einer sozialistischen Rechtsordnung bestandenen Regelungen den seither eingeführ-
ten Neuerungen überlegen waren, hat in Polen 1983 dazu geführt, die - gleichzeitig 
mit allen anderen Volksdemokratien - beseitigte Verwaltungsgerichtsbarkeit wieder 
einzuführen. 

Entideologisierung und Konsolidierung der Gesetzgebung 

1972 konnten die Justizminister aller Mitgliedsstaaten des Rats für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe bei ihrer Beratung in Budapest feststellen, daß in allen diesen Staaten 
das frühere „kapitalistische" Recht durch neue Rechtsordnungen ersetzt sei, die den 
Bedingungen des Übergangs zur sozialistischen Gesellschaftsordnung entsprechen. 
Die Aufgabe der kommenden Jahre müsse darin bestehen, neue Kodifikationen mit 
eindeutig sozialistischem Charakter zu schaffen18. 

Dieser Aufforderung ist die Deutsche Demokratische Republik mit der Erlassung 
eines neuen Gerichtsverfassungsgesetzes (1974) und des schon erwähnten Zivilgesetz-
buchs sowie einer Zivilprozeßordnung (1975) nachgekommen. Ein Jahr später wurde 
das Gesetz der internationalen Wirtschaft, 1977 ein neues Arbeitsgesetzbuch erlassen. 
Drei Strafrechtsänderungsgesetze (1974, 1977, 1978) haben eine laufende Verschär-
fung des Strafrechts herbeigeführt. 1987 wurde die Todesstrafe mit der Begründung 
abgeschafft, daß das Strafrecht alle notwendigen rechtlichen Voraussetzungen ent-
halte, um auch ohne diese Strafe den allseitigen Schutz der Bürger vor kriminellen An-
griffen zu gewährleisten. 

Die neue Gesetzgebung der DDR bedient sich z .T. einer eigenständigen, von der 
Rechtssprache der Bundesrepublik Deutschland abweichenden Wortwahl, etwa Ver-
antwortlichkeit statt Haftung, Hersteller statt Unternehmer. Es sind ihr Lösungen 
gelungen, von denen kürzlich ein westdeutsches Symposium über das Zivilrecht in 
beiden deutschen Staaten festgestellt hat, daß sie bei einer Reform des Rechts der Bun-
desrepublik mit Nutzen herangezogen werden könnten19. 

In Polen20 wurde 1973 ein Rat für Gesetzgebungsfragen errichtet und ein Regie-

18 Právny obzor 56 (1973) 227 ff. 
19 Recht in Ost und West 33 (1989) 47. 
20 Zum Folgenden Z a k r z e w s k i , Witold: Die gesetzgeberische Tätigkeit des Parlaments 

(Sejm) der Volksrepublik Polen in der VIII. Legislaturperiode. Osteuropa-Recht 28 (1982) 
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rungsprogram m zur Vervollkommnun g des Recht s in den Jahre n 1974-1980 
beschlossen . Dabe i stande n nich t meh r ideologisch e Frage n im Vordergrund , sonder n 
rechtstechnisch e Problem e im Zusammenhan g mi t der angestrebte n stabilisierende n 
Funktio n der Kodifikationen . 

Seit 1972 wurde in Pole n auch eine Verwaltungsrefor m durchgeführt , von der die 
territorial e Gliederun g ebenso wie die Zentralorgan e betroffen wurden . Innerhal b 
weitere r fünf Jahre , zwischen 1980 un d 1985, wurde das polnisch e System der Rechts -
kontroll e durc h Schaffun g eines Verwaltungsgerichts , eines Staatsgerichtshof s un d ei-
nes Verfassungsgerichts sowie die Refor m der Kontrollkamme r neu gestaltet -  durch -
wegs Lösungen , die keineswegs spezifisch sozialistische s Gedankengu t verwirkli-
chen . 

Im gleichen Zeitrau m wurde in Pole n auch das gesamte Wirtschaftsrech t erneuert , 
angefangen mit der Reorganisatio n un d der Verringerun g der Zah l der Wirtschafts -
ministerie n un d der Neuordnun g der Organisationsstruktu r der Staatsunternehme n 
(einschließlic h ihre r Finanzierun g un d der Selbstverwaltun g ihre r Belegschaft) bis zur 
komplexe n Regelun g der Wirtschaftsplanung , der Preisregelung , des Genossen -
schaftswesens, des Bankrecht s un d des Außenhandelsrechts . 

Freilic h erfuhre n diese Gesetz e 1983 einschneidend e Modifikatione n durc h Sonder -
bestimmunge n für die „Zei t der Überwindun g der gesellschaftlich-ökonomische n 
Krise". 

1987 ha t Pole n als bisher einziger sozialistische r Staa t einen Ombudsma n (rzeczni k 
pra w obywatelskich , Bürgerrechtswart ) ins Leben gerufen, wobei ähnlich e Lösunge n 
in den skandinavische n Ländern , in Frankreic h un d in Österreic h (Volksanwalt ) als 
Vorbilder dienten . 

Noc h im Dezembe r 1988 wurde ein neue s Geset z über die ausländisch e Beteiligun g 
an der Wirtschaf t erlassen, ferne r ein Geset z über die Wirtschaftstätigkeit , das die in 
den fünziger Jahre n beseitigte Gewerbefreihei t un d die Gleichberechtigun g staat -
licher , gesellschaftliche r un d private r Wirtschaftssubjekt e weitgehen d wiederher -
stellt. 

In der Fschechoslowakei ha t der Einmarsc h der verbündete n Truppe n am 
21. August 1968 zu einem fast völligen Stillstan d der Gesetzgebungstätigkei t geführt . 
In den folgenden zwanzig Jahre n ha t ma n sich, nachde m ma n die Liberalisierun g der 
wirtschaftsrechtliche n Bestimmunge n rückgängi g gemach t hatte , auf mosaikartig e 
Einzelkorrekture n der bestehende n Gesetz e beschränkt . Ers t 1988 wurde wieder die 
Refor m des Wirtschaftsmechanismu s in größere m Umfan g in Angriff genomme n un d 
die Novellierun g von 130 einschlägigen Rechtsvorschrifte n angekündigt 21. Di e amtli -
che Gesetzsammlun g ha t ihre n Bezugspreis vorsorglich wegen der zur erwartende n 
Flu t neue r Bestimmunge n für den Jahrgan g 1988 erhöht 2 2 . Tatsächlic h wurde n im Lauf 
des Jahre s 1988 25 Gesetz e erlassen ode r novelliert , größtenteil s wirtschaftsrechtli -
che n Inhalts , darunte r neu e Gesetz e über die Staatsunternehmen , die landwirtschaft -

210 ff. -  W l o d y k a , Stanislaw: Die Wirtschaftsrefor m und ihr Einfluß auf das Außen-
wirtschaftsrech t Polens . Juristisch e Blätter 107 (1985) 136 ff. 

21 Právny obzor 71 (1988) 665. 
2 2 Sbírka zákonů 1987, 552. 
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liehen Genossenschaften, die Wohnungs-, Produktions- und Konsumgenossenschaf-
ten, die Unternehmen mit ausländischer Vermögensbeteiligung (Joint ventures) sowie 
ein neues Berggesetz. 

Systemspezifische und atypische Rechtsinstitute 

Die Gesetzgebung dieser vierzig Jahre ist durch die Erlassung einer Unmenge von 
Rechtsnormen gekennzeichnet, deren Notwendigkeit damit begründet wurde, daß in 
der Etappe des Aufbaus des Sozialismus das Recht mit der sich ständig ändernden ge-
sellschaftlichen Entwicklung Schritt halten und laufend an die erreichte Entwick-
lungsstufe angepaßt werden müsse, um nicht zur Bremse des gesellschaftlichen Ent-
wicklungsprozesses zu werden. 

Erst die Versachlichung der Gesetzgebung, der Verzicht auf ideologisch überfrach-
tete Rechtsnormen führt zu einer Konsolidierung und Stabilisierung des Gesetz-
gebungsprozesses und leitet die Rückkehr zu sorgfältig vorbereiteten, ausgereiften 
Kodifikationen ein, in denen universal-juristische Konstruktionen und politisch 
neutrale Lösungen die Oberhand gewinnen. 

Der Weg verläuft in den einzelnen Staaten nicht gleichförmig, vielmehr ergeben sich 
Phasenunterschiede, die auf den unterschiedlichen oder unterschiedlich beurteilten 
Grad der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung zurückzuführen sind. 
Dabei spielt in der Anfangsphase die DDR zweifellos die Rolle eines Musterschülers, 
der die Angleichung an das Vorbild der Sowjetunion am korrektesten vollzieht, wäh-
rend sich Polen in fast allen Fragen zögernd verhält und nur mit teilweise erheblicher 
Verspätung auf diesem Weg folgt und sich die Tschechoslowakei zwar als der eifrigste, 
aber zugleich eigenwilligste Reformer erweist, der damit ein größeres Hindernis für 
die angestrebte Vereinheitlichung darstellt, als Polen mit seinem Zögern. 

Es wäre verfehlt, aus der Menge der im Laufe von vier Jahrzehnten ergangenen 
Rechtsnormen darauf schließen zu wollen, wie weit sich die Rechtsordnungen im We-
sten und im Osten von ihrem einstigen gemeinsamen Ausgangspunkt entfernt haben. 
Wer ihre Menge zählt - in der Tschechoslowakei z .B. wurden in den Jahren 
1945-1953 in den zentralen Publikationsorganen 17220 Normen verlautbart23 - muß 
auch ihre Kurzlebigkeit in Rechnung stellen. Von den zwischen 1948 und 1965 erlas-
senen Gesetzen waren nach 3 Jahren 29,4 %, nach 5 Jahren 42,6 % und nach 7 Jahren 
50,9 % abgeändert worden24. Es ist also festzuhalten, daß längst nicht mehr alles, was 
einmal zum Normenbestand dieser Staaten gehört hat, heute noch geltendes Recht ist 
und in einer Bilanz aufscheint. 

Es ist aber auch zu bedenken, daß nicht alles, was von den Volksdemokratien aus 
der Rechtsordnung der Sowjetunion rezipiert wurde, für das sozialistische Recht 
typisch ist: Den nach sowjetischem Vorbild in allen diesen Staaten eingeführte Pro-
kurator als Hüter des Rechts finden wir in ganz ähnlicher Funktion auch in der Rechts-
ordnung Frankreichs, Genossenschaften der Advokaten gibt es auch in England. Als in 

23 Wiener Quellenhefte zur Ostkunde. Reihe Recht 9 (1966) 57. 
24 Právník 121 (1982) 73. 
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der Tschechoslowakei mit den sowjetischen Gerichtsverfahrensbestimmungen auch 
die Manuduktionspflicht des Richters (d. h. die Anleitung und Belehrung eines nicht 
durch einen Anwalt vertretenen Partei) rezipiert wurde, stellte sich heraus, daß diese 
Bestimmungen fast wörtlich mit den eben erst beseitigten Vorschriften der öster-
reichischen Zivilprozeßordnung aus dem Jahr 1895 übereinstimmen25. 

Während man im Osten heute vieles, was in der Ära des Stalinismus in der Sowjet-
union eingeführt und von den Ostblockstaaten übernommen wurde, als Ausfluß des 
Personenkults beseitigt, besteht im Westen vielfach die Neigung, gerade diese Defor-
mationen als für die sozialistische Rechtsordnung typisch anzusehen26. 

Unverändert starr stehen sich die Auffassungen über die Menschenrechte27 - in der 
Praxis wie in der Theorie - gegenüber. 

Im Osten wird die Existenz angeborener, vorstaatlicher und unveräußerlicher 
Rechte geleugnet, vielmehr ihre historische, klassenmäßige und wirtschaftliche Be-
dingtheit hervorgehoben. Sie können nur in Übereinstimmung mit den staatlichen 
und gesellschaftlichen Interessen ausgeübt werden. Deutlich betont wird die untrenn-
bare Einheit von Grundrechten und Grundpflichten. Ihre Regelung wird als eine rein 
innerstaatliche Angelegenheit aufgefaßt. 

An der westlichen Grundrechtskonzeption wird ihr lediglich deklaratorischer und 
fiktiver Charakter kritisiert, das Fehlen wirtschaftlicher und politischer Garantien, 
die den Menschenrechten erst einen realen Charakter verleihen und ihre Beschrän-
kung auf eine formale Gleichheit, der keine soziale und wirtschaftliche Gleichheit ent-
spreche. Demgegenüber wird als Vorzug der sozialistischen Auffassung der umfang-
reichere Grundrechtskatalog angeführt, der auch das Recht auf einen ständigen Ar-
beitsplatz und eine leistungsgerechte Entlohnung umfaßt sowie die Garantie der so-
zialen Rechte durch die Beseitigung aller Formen der Ausbeutung, die erst die Voraus-
setzung für eine menschenwürdige Existenz schaffe. 

Das Wirtschaftsrecht2% der sozialistischen Staaten unterscheidet sich vom Wirt-
schaftsrecht der Staaten mit freier Marktwirtschaft vor allem dadurch, daß hier der 
Staat selbst Eigentümer des größten Teils der Produktionsmittel und damit der weit-
aus bedeutendste Produzent ist. Als Träger der politischen Macht und zugleich Eigen-

L a n g e r , Adalbert: Die Manuduktionspflicht in der tschechoslowakischen Zivilprozeß-
ordnung. Osteuropa-Recht 25 (1979) 168-176. 
Darauf verweist Schroeder in der in Anm. 4 angeführten Arbeit, S. 14. 
Hierüber B r u n n e r , Georg: Die Grundrechte im Sowjetsystem. Köln 1963 (Abhandlun-
gen des Bundesinstituts zur Erforschung des Marxismus-Leninismus 3). - B ö c k e n -
f ö r d e , Ernst-Wolfgang: Die Rechtsauffassung im kommunistischen Staat. München 1967, 
43-55. - Demokratie und Grundrechte. Ausgewähltes und überarbeitetes Protokoll der wis-
senschaftlichen Konferenz: Der Kampf der Arbeiterklasse und ihrer Partei um die Entwick-
lung der sozialistischen Persönlichkeit und die grundlegenden Rechte und Pflichten der Bür-
ger des sozialistischen Staates. Berlin 1967. 
Zum Folgenden S l a p n i c k a , Helmut: Das Wirtschaftsrecht im System der sozialisti-
schenRechtsordnungen.JahrbuchfürOstrechtl0/l(1969)85ff.- L o e b e r ,Dietrich:Der 
hoheitlich gestaltete Vertrag. Berlin-Tübingen 1969 (Beiträge zum ausländischen und inter-
nationalen Privatrecht 35). - R o d i n g e n , Hubert: Die Wirtschaftsplanung in Ost und 
West. In: Macht und Recht im kommunistischen Herrschaftssystem. Köln 1965, 183 ff. 
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tüme r der Produktionsmitte l leitet der sozialistische Staa t nich t nu r den gesamten 
Wirtschaftsablauf , sonder n übt die Wirtschaftstätigkei t weitgehen d selbst aus. 

Ein tragende s Stilelemen t des sozialistische n Wirtschaftsrecht s ha t ma n im „Plan -
vertrag" gesehen un d ihm den autonome n Vertrag nac h den Rechtsordnunge n der 
Staate n mit marktwirtschaftliche r Ordnun g gegenübergestellt . De m wurde freilich 
entgegengehalten , daß auch im Wirtschaftsrech t des Westens der frei gestaltet e Ver-
trag, wie ihn das Zivilrech t als Normalfal l vorsieht , nich t meh r die Regel, sonder n eher 
eine Ausnahm e darstellt , daß auch hier der Staat , aber auch der international e Wirt-
schaftsdirigismu s in zunehmende m Ma ß in den Wirtschaftsablau f eingreift , so daß ne -
ben dem partnergestaltete n Vertrag dem hoheitlic h gestalteten , „diktierten " Vertrag 
wachsend e Bedeutun g zukommt . 

Im Bereich des Planungsrecht s fehlt es schon seit zwanzig Jahre n nich t an Versu-
chen , die starren , imperative n Wirtschaftsplän e aufzulocker n un d nac h der Art der 
französische n planificatio n schmiegsame r zu gestalten , um Impuls e für die Wirtschaf t 
nich t nu r durc h den zentra l gestaltete n un d mi t Gesetzeskraf t ausgestattete n Plan , 
sonder n auch aus den Kreisen des frei gestaltende n Individuum s zu ermöglichen . 

Di e den physische n Persone n im Bereich des Wirtschaftsrecht s auferlegten Be-
schränkunge n un d Erschwerniss e sind in Pole n 1989 zum größte n Teil beseitigt wor-
den un d auch in der Tschechoslowake i un d in der DD R wurde n neu e Forme n eine r 
privatwirtschafliche n Erwerbstätigkei t geschaffen. 

Wenngleic h der Außenhande l in allen RGW-Staate n zum Staatsmonopo l erklär t 
wurde , so sind auch hier die Formen , in dene n er sich abspielt , den westlichen durch -
aus ähnlich . Di e Außenwirtschaftsgesetzbüche r -  das gilt vor allem für das tschecho -
slowakische Gesetzbuc h des internationale n Handel s -  lehne n sich eng an den Haage r 
Entwur f eines einheitliche n Gesetze s über den internationale n Kaufvertra g sowie an 
einige modern e ausländisch e Zivil-  un d Handelsgesetzbüche r an un d bediene n sich 
eine r Terminologie , die der der westlichen Vertragspartne r angepaß t ist. Ein e ähnlich e 
Übereinstimmun g weisen auch andere , mi t der wachsende n wirtschaftliche n Ver-
flechtung  zwischen West un d Ost zusammenhängend e Rechtsgebiet e auf, wie das 
Scheck - un d Wechselrecht , das Warenzeichen - un d das Patentrecht 2 9. 

In der Regelun g der Eigentumsfrage liegt der fundamentalst e Unterschie d zwischen 
beiden Rechtsbereichen . Hie r handel t es sich um einen systemspezifische n Kern -
bereich , den schon 1848 das „Kommunistisch e Manifest " als die Grundlag e der Bewe-
gung angesehe n hat . 

Aber auch hier sind die Fronte n in Bewegung geraten . Di e unbefriedigende n wirt-
schaftliche n Ergebnisse , die durc h die Regelun g der Eigentumsfrag e ausgelöst 
wurden , habe n zum Nachdenke n angeregt . Ohn e den Grundsat z der Vergesellschaf-

29 Gewerbliche r Rechtsschut z in Ost und West. Herrenal b 1966 (Studie n des Institut s für Ost-
recht , München). -  B e i e r ,F.K.:DieherkömmlichePatentrechtstheorieunddiesozialisti -
sche Konzeptio n des Erfinderrechts . In : Gewerbliche r Rechtsschut z und Urheberrecht , Aus-
lands-un d internationale r Teil 1970, Bd. 1,1 ff.; dagegen Buržoazn í teorie konvergenc e vobla-
sti věd o státu a právu [Die bourgeoise Konvergenztheori e im Bereich der Staats- und Rechts -
wissenschaft]. In : Kritika buržoaznícharevizionistickýc h koncepc í státu apráva[Kriti k bour-
geoiser und revisionistische r Staats- und Rechtskonzeptionen] . Prah a 1975,452 ff. -  V i d a , 
Alexander: Das Warenzeiche n in der Wirtschaft der sozialistischen Länder . Köln 1987. 
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tung der Produktionsmittel preiszugeben, in dem man den Schlüssel gefunden zu ha-
ben glaubt, die Unterdrückung des Menschen durch den Menschen zu verhindern, 
sucht man nach Lösungen, den rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentümer zur Dek-
kung zu bringen, d. h. sozialistischen Wirtschaftseinheiten als Subjekte des von ihnen 
genutzten Eigentums auch rechtlich anzuerkennen. 

In der Tschechoslowakei und in Polen wird auch die Rückkehr zum Kommunal-
eigentum als eine der möglichen Formen des - jetzt nicht mehr als einheitlich aufgefaß-
ten - Staatsvermögens erwogen30. 

Das neue tschechoslowakische Gesetz über die Nationalunternehmen (1988) 
spricht nicht mehr vom Staatseigentum, sondern sagt, daß sie sich in „sozialistischem 
gesamtgesellschaftlichen Eigentum" befinden und nähert sich damit, ohne eine sach-
liche Änderung gegenüber dem bisherigen Zustand herbeizuführen, der in der Deut-
schen Demokratischen Republik verwendeten Terminologie vom gemeingesellschaft-
lichen Volkseigentum. 

Das Gesetz vermeidet auch - nach dem Vorbild des sowjetischen Gesetzes über die 
Staatsbetriebe - die Bezeichnung „operative Verwaltung"31. Die den Nationalunter-
nehmen zur Verfügung gestellten Vermögensbestandteile werden nicht mehr „verwal-
tet", sondern mit ihnen wird „gewirtschaftet" - so soll die bisherige administrativ-
dirigistische Wirtschaftsform wenigstens terminologisch von einer Regelung abgelöst 
werden, die den Eindruck einer von marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten be-
herrschten Form hervorruft. 

Die gegenwärtig im Osten verlaufenden Reformbestrebungen verfolgen das Ziel, 
das Wechselverhältnis zwischen zentraler Leitung und Eigenverantwortung neu zu 
regeln, wobei das bestehende Regulierungssystem als historisch veränderliche Form 
aufgefaßt, an der Eigentumsfrage als dem ideologischen Hintergrund der rechtlichen 
Regelung aber festgehalten wird. 

Eine Eigentumsdiskussion wird aber auch im Westen geführt, die erkennen läßt, 
daß auch hier eine Wandlung des Eigentumsverständnisses vor sich geht. Der verfas-
sungsgesetzliche Eigentumsschutz, Fragen der Eigentumsbindung bzw. der zulässi-
gen Eigentumsschranken sind hier an der Tagesordnung, es wird Miteigentum und 
Gewinnbeteiligung der Arbeiterschaft und eine breitere Streuung des Industrieeigen-
tums angestrebt, der Einfluß des Kapitaleigentums nimmt gegenüber dem der Mana-
ger ab32. 

Vor anscheinend unüberwindliche Schwierigkeiten stellen die Gemischten Unter-
nehmen (Joint ventures) zwischen westlichen und östlichen Partnern die sozialistische 
Rechtstheorie, denn sie werfen die Frage auf, ob hier aus der Verschmelzung von pri-

Právny obzor 71 (1988) 665 ff. - D y b o w s k i , Tomasz: Wandlungen der Eigentumsver-
hältnisse in der Volksrepublik Polen. Recht in Ost und West 33 (1989) 146-154. - Zu den Re-
formbestrebungen in der DDR vgl. H e u e r , Uwe-Jens: Kollektive Interessen, Wirt-
schaftsrecht und Demokratie im Sozialismus. Wirtschaftsrecht 20 (1989) 5 ff. 
Zum Begriff der „operativen Verwaltung" vgl. S l a p n i c k a : Die soziaHstische Kollektiv-
person (Anm. 8) 195 ff. 
Zur Kritik an diesen Plänen aus sozialistischer Sicht s. L a z a r , Ján: Eigentum in der bürger-
lichen Rechtstheorie. Berlin 1980 (Beiträge zur Kritik der bürgerlichen Ideologie und des Re-
visionismus). 
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vatem und sozialistischem Eigentum eine neue Eigentumsqualität entsteht. Während 
man sich in Polen ähnlich wie in Rumänien schon 1982 dazu entschloß, Unternehmen 
mit der Beteiligung westlichen Kapitals zuzulassen, hat die Tschechoslowakei diesen 
Schritt erst 1988, ein Jahr nach der Sowjetunion, aber vor der Deutschen Demokrati-
schen Republik, getan. 

Auf dem Gebiet des Strafrechts hat man versucht, an Hand systemspezifischer In-
stitutionen des sozialistischen Strafrechts, etwa des Hooliganismus und Rowdytums, 
des Staatsschutzrechts, des Wirtschaftsstrafrechts, der Kontrolle der Religionsaus-
übung u. dgk, die Frage zu beantworten, ob es bestimmte Charakterzüge eines ein-
heitlichen sozialistischen Strafrechts gibt und wie weit eine sowjetische Dominanz 
nachzuweisen ist33. Solche rechtsvergleichende Detailuntersuchungen haben die Vor-
stellungen von der monolithischen Struktur des sozialistischen Straf rechts widerlegt. 
Es liegt ähnliches, aber keineswegs identisches Recht vor. Als charakteristisch kann in 
der Tschechoslowakei und der Deutschen Demokratischen Republik vor allem der 
nach sowjetischem Vorbild nur schwach ausgebildete Schutz des persönlichen Eigen-
tums gegenüber dem viel stärker geschützten öffentlichen Eigentum bezeichnet wer-
den, ebenso der geringere Schutz individueller Interessen gegenüber dem weit stärke-
ren Schutz gesellschaftlicher oder staatlicher Interessen. 

Das Strafrecht ist übrigens das einzige Rechtsgebiet, auf dem uns zur Beantwortung 
der Frage, ob im geltenden Recht die Tradition oder die Rezeption des Sowjetmodells 
überwiegt, quantifizierende Untersuchungen zur Verfügung stehen. Die Überein-
stimmung im Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik und dem der So-
wjetunion wird von Friedrich-Christian Schroeder auf 15% aller Vorschriften und In-
stitute geschätzt. Bei den übrigen Bestimmungen des Strafrechts der Deutschen De-
mokratischen Republik handelt es sich entweder um beibehaltene traditionelle Rege-
lungen des deutschen Strafrechts oder aber um neue, eigenständige Lösungen. Im heu-
tigen polnischen Strafrecht überwiegt die Übereinstimmung mit dem früheren polni-
schen Recht gegenüber den eigenständigen Leistungen und dem Einfluß des sowjeti-
schen Strafrechts34. 

Auch in anderen Bereichen, wie dem Familienrecht, dem Erbrecht, dem Obligatio-
nenrecht oder dem Arbeitsrecht kommen rechtsvergleichende Untersuchungen -
etwa in der vergleichenden Enzyklopädie „Sowjetsystem und demokratische Gesell-
schaft"35 - zu dem Ergebnis, daß auch heute noch oder heute wieder eine große 

33 Hierüber S c h r o e d e r , Friedrich-Christian: Integration und Rechtsvereinheitlichung im 
RGW auf dem Gebiet des Strafrechts. In: Rechtsfragen der Integration und Kooperation in 
Ost und West. Hrsg. v. Otto Wolf f v o n A m e r o n g e n . Berlin 1975, 195 ff. - D e r s . : 
Das Straf recht in der DDR und in der Sowjetunion. Ein Vergleich. Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft 91 (1979) 1065 ff. - D e r s . : Die Strafgesetzgebung in Deutschland. 
Eine synoptische Darstellung der Strafgesetzbücher der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik. Tübingen 1972 sowie sein in Anm. 4 genanntes 
Buch. - S c h u l t z e - W i l l e b r a n d , Bernd: Das Strafrecht der europäischen sozialisti-
schen Staaten. Tübingen 1980 (Studien des Instituts für Ostrecht, München 29). 

34 G o 11 a , Joachim: Das geltende polnische Strafrecht. Übernahme sowjetischen Rechts oder 
Weiterführung der eigenen Strafrechtstradition? Bonn 1984 (Studien des Instituts für Ost-
recht, München 34). 

35 Enzyklopädie „Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft". Freiburg/Br. 1966-1972. 
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Ähnlichkeit zwischen der Regelung im Osten und im Westen vorliegt, daß das Ge-
meinsame überwiegt und es sich bei den abweichenden Details keineswegs immer um 
grundsätzliche, systemspezifische Unterschiede handelt. 

Freilich betreffen diese Ähnlichkeiten in erster Linie die formellen Strukturen, die 
juristische Konstruktion, hinter der sich oft Unterschiede verbergen, die ihre Ursache 
in der veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung haben. Trotz der 
Vielzahl von Fragen, die heute im Erbrecht im Osten wie im Westen in gleicher, ähn-
licher oder doch vergleichbarer Weise geregelt sind, besteht ein großer Unterschied 
darin, was überhaupt Gegenstand des Erbens und Vererbens sein kann. Im sozialisti-
schen Recht sind alle im Gesellschaftseigentum befindlichen Sachen und Rechte davon 
ausgeschlossen, es ist eingeengt auf Gegenstände des persönlichen Bedarfs, den Haus-
rat, Ersparnisse, vermögensrechtliche Ansprüche aus dem Urheberrecht und auf 
Grundstücke und Gebäude, die Wohn- und Erholungsbedürfnissen dienen. 

Aus der Ähnlichkeit der Rechtsformen - so wird im Osten betont - auf eine Ähn-
lichkeit des Wesens der einzelnen Institutionen zu schließen, sei unzulässig, da beide 
Rechtsordnungen unterschiedlichen Klasseninteressen dienen. Jede Art von Konver-
genztheorie stelle ein fundamentales Mißverstehen der Theorie wie der Praxis der 
Diktatur des Proletariats dar. 

In der Tat sorgt bis in die jüngste Vergangenheit - ich erinnere nur an die 1989 in der 
Tschechoslowakei erfolgte rückwirkende Strafverschärfung zum Schutz der öffent-
lichen Ordnung- auch der Gesetzgeber dafür, einer Konvergenztheorie den Boden zu 
entziehen. 

Immerhin läßt sich sagen, daß der ursprüngliche Eindruck völliger Andersartigkeit 
und Unvergleichbarkeit westlicher und östlicher Rechtsordnungen in dem Maß ge-
schwunden ist, als ideologisch geprägte Normen gegenüber pragmatischen Regelun-
gen in den Hintergrund getreten sind und dadurch Gemeinsames und Verbindendes 
wieder deutlicher sichtbar wurde. 

Eine nach Fachgebieten gegliederte Studienausgabe erschien unter dem Titel „Marxismus im 
Systemvergleich". Bd.: Recht. Red. v. Klaus Westen. Frankfurt 1973. Die einzelnen Bei-
träge berücksichtigen vorwiegend die Rechtsentwicklung in der Sowjetunion. 
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Von Alfred Fhomas 

Mit dem Them a „Wien um 1900" sind Literatur - un d Kunsthistorike r in Mittel -
europ a wohlvertraut . Ein e schier unüberschaubar e Meng e von Untersuchunge n ist 
diesem Gegenstan d gewidmet worden , un d das zu Recht . Den n die Überfüll e intel -
lektuelle r un d künstlerische r Aktivitäten in der Hauptstad t des Habsburgerreiche s um 
die Jahrhundertwend e zähl t zu den erstaunlichste n Episode n in der Geschicht e des 
westlichen Denkens . In der Ta t ist es nich t ohn e Ironie , daß gerade die Habsburger -
monarchie , dieser bürokratisch e Dinosaurier , dessen Todesstund e damal s schon be-
gonne n hatte , eine der lebensvollsten un d kreativsten Periode n der europäische n Kul-
tu r hervorgebrach t hat . Di e lange Reih e der Künstler , littérateurs un d Denke r jener 
Zei t liest sich wie eine Gedenktafe l der europäische n Moderne : Freud , Schnitzler , 
Rilke , Kafka, Klim t un d Schiele . Ein unlängs t erschienene s Buch mit dem Tite l Intel-
lectuals and the Future in the Habsburg Monarchy 1890-1914 1, das eine Reih e von 
Essays zusammenfaßt , dene n Vorträge an der Schoo l of Slavonic and East Europea n 
Studie s der Universit y of Londo n im Jah r 1984 zugrund e liegen, such t unse r Wissen 
über diese Period e der Kulturgeschicht e zu erweiter n un d zugleich zu zeigen, daß sich 
jene künstlerisch e Blütezei t in der Habsburgermonarchi e nich t auf Wien beschränkte , 
sonder n in gleichem Maß e auch die regionale n Zentre n erfaßte , vor allem Prag , Buda -
pest un d Krakau . So unterschiedlich e Schriftstelle r un d Denke r wie die Tscheche n Ka-
rásek, Procházk a un d Pekař , der Pol e Przybyszewski un d die Ungar n Just h un d Ba-
bits werden in dem Band gleichermaße n gewürdigt, wobei sie nich t in einer engen na-
tionale n Perspektiv e gesehen , sonder n eher als Teil eines gesamtmitteleuropäische n 
Phänomen s aufgefaßt werden . 

Was un s eine synchro n angelegte Untersuchun g dieser Art vor Augen führt , ist das 
Paradoxo n der Habsburgermonarchi e selbst: ein breite s Amalgam verschiedene r 
Sprache n un d kulturelle r Traditionen , das durc h eine zentralisiert e Bürokrati e zusam -
mengehalte n wurde . Wie vermocht e ein solche r „Flickteppich " eine derar t vielgestal-
tige Kultu r zu integriere n un d heranreife n zu lassen? Di e Antwor t auf diese Frag e 
liegt sicherlic h auch in den gegenläufigen Tendenze n von Kultu r un d Politi k in der 
Schlüsselperiod e zwischen 1890 un d 1914. 

Pynsen t , Rober t B. / P e t e r , Lászlo (Hrsg.) : Intellectual s and the Futur e in the Habsbur g 
Monarch y 1890-1914. Londo n 1988. -  Eine wichtige englische Arbeit über Wien im fin-de 
-siěcle ist S c h o r s k e, Carl E.: Fin-de-siecl e Vienna - Politic s and Culture . Ne w York 1981. 
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In ihrer Einleitung zu dem Sammelband vertreten die beiden Herausgeber Pynsent 
und Peter die Auffassung, daß das Unbehagen der Intelligentsia an der überlieferten 
Ideenwelt des Nationalismus in einer neuen Einschätzung ihres Ich gründete: 

Für den Intellektuellen mußte jedes neue Selbstverständnis notwendigerweise eine Neube-
wertung der nationalen Geschichte zur Folge haben. Vor den neunziger Jahren des 19. Jahrhun-
derts erfuhr der Ungar oder der Tscheche (oder der galizische Pole, der Kroate oder Slowake) in 
Vorträgen und Vorlesungen, welcher Art seine nationale Identität sei. Sie schloß die Geschichte 
seiner Nation ein, und die mythologischen oder mythischen Helden seiner Nation bildeten 
einen Teil seiner eigenen Identität. Während viele junge Deutschösterreicher in dieser Zeit eine 
Art pangermanischer Identität suchten, waren die Tschechen und in gewissem Maße auch die 
Ungarn eifrig damit beschäftigt, die maßgebenden Konzeptionen der Nationalität und des 
Nationalismus zu kritisieren. 

Diese rezensierende Abhandlung verfolgt das Ziel, zu den philosophischen Wur-
zeln des zentralen Dilemmas der Identität vorzudringen und darüber hinaus die mate-
riell-politischen Bedingungen zu untersuchen, die dieses Dilemma hervorgebracht 
haben. Wer sich mit der Kultur des fin-de-siecle beschäftigt, steht zunächst vor der 
Notwendigkeit, den nebelhaftesten aller Begriffe präzisieren zu müssen, nämlich den 
Begriff der Dekadenz. Wie andere etablierte literarische Bezeichnungen (Barock, Im-
pressionismus) bedarf er dringend der Klärung. 

In seiner Abhandlung Der Fall Wagner befaßt sich Nietzsche ausführlich damit, wie 
Dekadenz definiert werden könne. Nietzsche zufolge ist Wagner der Repräsentant der 
Dekadenz schlechthin. Er räumt zwar ein, daß er selbst - in nicht geringerem Maße 
als Wagner - ein Vertreter der Dekadenz sei, doch sei er sich dessen bewußt geworden 
und habe sich dagegen aufgelehnt. Wagner jedoch habe sich dafür entschieden, auf die 
Auseinandersetzung mit seinem Zeitalter zu verzichten; er habe seinen Frieden mit 
den Zeitgenossen gemacht und sei zum Hohepriester der Dekadenz geworden. Nietz-
sche stellt sich schließlich die Frage: „Was ist Dekadenz?" 

Womit kennzeichnet sich jede literarische décadence? Damit, daß das Leben nicht mehr im 
Ganzen wohnt. Das Wort wird souverain und springt aus dem Satz hinaus, der Satz greift über 
und verdunkelt den Sinn der Seite, die Seite gewinnt Leben auf Kosten des Ganzen - das Ganze 
ist kein Ganzes mehr. Aber das ist das Gleichnis für jeden Stil der décadence: jedes Mal Anarchie 
der Atome, Disgregation des Willens. „Freiheit des Individuums", moralisch geredet, - zu einer 
politischen Theorie erweitert, „gleiche Rechte für alle."2 

Diese entscheidende Definition - daß „das Leben nicht mehr im Ganzen wohnt" -
entspricht weitgehend den Überlegungen Nietzsches zur Genealogie der Moral in sei-
nem Werk gleichen Namens. Diese Schrift betrachtet Michel Foucault in seinem Essay 
Nietzsche, la Genealogie, l'Histoire als grundlegend für unser Verständnis vom Ort 
des modernen Menschen in der Geschichte. Die Vorstellung vom Ganzen geht zurück 
auf die jüdisch-christliche Konzeption des Ursprungs, die Foucault - den Spuren 
Nietzsches folgend - zu „demaskieren" versucht: 

L'origine est toujours avant la chute, avant le corps, avant le monde et le temps; eile est du coté 
des dieux, et ä la raconter on chante toujours une théogonie. Mais le commencement historique 

2 N i e t z s c h e , Friedrich: Der Fall Wagner. In: Nietzsche. Werke. Kritische Gesamtausgabe 
V/3. Berlin 1969, 5-47. - Vgl. auch Kauf mann, Walter: Nietzsche. Philosopher, Psycho-
logist, Antichrist. Princeton 1974, 73. 
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est bas. No n pas au sens de modeste , ou de discret comm e le pas de la colombe , mais dérisoire , 
ironique , propr e ä défaire toute s les infatuations : „O n cherchai t ä éveiller le sentimen t de la sou-
veraineté de l'homm e en montran t sa naissance divine: ceci est devenu maintenan t un chemi n in-
terdit ; car ä sa port e il y a le singe." L'homm e a commenc é par la grimace de ce qu'il allait devenir; 
Zarathoustr a lui-mém e aura son singe qui sautera derriěr e lui et tirera son vetement 3. 

Währen d Nietzsch e versuchte , „di e Schimär e des Ursprung s zu vertreiben " (so die 
Formulierun g Foucaults) , war ganz Europ a dami t beschäftigt , den Ursprünge n nach -
zujagen. Diese s Bedürfni s nac h der Essenz der Ding e un d eine r authentische n Identi -
tä t fiel mi t dem Aufstieg des Nationalismu s zusammen . Foucaul t bezeichne t dieses für 
das 19. Jahrhunder t so bedeutungsvoll e Phänome n als Dekadenz : 

La décadenc e de l'Europ e nous offre un spectacle immens e don t des moment s plus forts se pri-
vent, ou se passent . Le propr e de la scěne ou nous nous trouvon s aujourd'hui , c'est de représen -
ter un theätre ; sans monument s qui soient notr e oeuvre et qui nous appartiennent , nous vivons 
dans une foule de décors . Mais il y a plus: L'Europee n ne sait pas qui'il est; il ignore quelles races 
se sont mélées en lui; il cherch e le röle qui pourrai t etre le sien; il est sans individualitě 4. 

In seinem Buch Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism5 schein t Benedic t Anderso n die Feststellun g Foucault s zu bestätigen , daß 
der modern e Europäe r seine Ahne n ignorier t un d eine ihm gemäße Rolle zu finden 
versucht . Wie Anderso n erklärt , ist der Aufstieg des moderne n Nationalismu s unauf -
löslich mit der Verbreitun g des Buchdruck s un d der Zeitun g verknüpft 6. Di e Zeitun g 
als Kommunikationsmediu m un d Mitte l der Übertragun g lokaler Ideologie n war ein 
zentrale r Wirkungsfakto r beim Übergan g vom Nationalstaa t zum nationalistische n 
Staat . Da s mittelalterlich e Englan d bildete zwar einen Staa t von nationale n Dimensio -
nen , blieb jedoch ein disparate s Gebilde , wenn ma n an seinen sprachliche n un d kul-
turelle n Regionalismu s denkt . Di e Mach t des gedruckte n Worte s erzwan g sprachlich e 
Uniformitä t un d schuf einen ideologische n Raum , die das ergaben , was Anderso n als 
„gedacht e Gemeinschaft " beschreibt 7. Da s Wort erzeugt e ein Gefüh l der Ganzhei t 
un d Einhei t mittel s eine r kodifizierte n Sprach e un d einer konsistente n politische n 
Botschaft . Diese r Proze ß hatt e in der Habsburgermonarchi e längst begonnen ; in den 
Städte n des Reiches , rasch wachsende n urbane n Zentren , förderte n regional e Zeitun -
gen, die in eine r Vielzahl von Sprache n gedruck t wurden , ein Gefüh l für Einzigartig -
keit un d Verschiedenheit . De r Aufstieg der moderne n Bourgeoisi e ist gleichbedeu -
ten d mit der Ausweitun g nationalistische r Identitäten . 

Di e Uniformität , die durc h die Verbreitun g nationale r Zeitunge n erzwunge n 
wurde , setzte die Gemeinwese n in den Stand , „nicht s von ihre n miteinande r ver-
mischte n Vorfahre n wissen zu wollen un d ihre eigene Rolle zu suchen" . Di e gedach -
ten Gemeinschafte n entspreche n in synchrone r Betrachtun g der diachronische n 
„Schimär e des Ursprungs" . Di e Künst e wurde n von diesen Gemeinschafte n als der 
geistige Ausdruc k un d die Versinnbildlichun g ihre s besondere n Wesens verstanden . 

3 Foucau l t , Michel : Nietzsche , la Genealogie , l'Histoire . In : Hommag e ä Jean Hyppolite . 
Presses Universitaire s de Franc e 1971, 145-172. 

4 E b e n d a 166. 
5 Ande r son , Benedict : Imagine d Communities : Reflection s on the Origins and Spread of 

Nationalism . Londo n 1983. 
6 E b e n d a 4 1 . 
7 E b e n d a 15. 
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Ein kosmopolitische r Komponis t wie Dvořá k fand vor den Augen der kulturelle n 
Adepte n der neonationale n Renaissanc e weit weniger Gnad e als der offenbar in größe-
rem Maß e nationalistisch e Smetana . 

Di e Intellektuelle n der Monarchi e waren sich dieser nationalistische n Entwicklun g 
durchau s bewußt , um so mehr , als die meiste n von ihne n den untere n Mittelschichte n 
ode r dem Mittelstan d entstammten , den Hauptadressate n der nationale n Gesinnung , 
die die regionale n Zeitunge n verbreiteten . Di e Herausgebe r des Sammelbande s über 
die Intellektuelle n in der Habsburgermonarchi e weisen darau f hin , daß sich diese Intel -
lektuelle n von ihre m sozialen Hintergrun d distanzierten , weil er ihne n kein Betäti -
gungsfeld für ihre n „moralische n un d ästhetische n Idealismus " (S. 7) bot . Diese Intel -
lektuelle n lehnte n Wien zugunste n von Berlin , Dresde n ode r Pari s ab. Da s kaiserlich e 
Deutschlan d un d der Westen schiene n das zu bieten , was Wien nich t besaß -  Ent -
schlossenhei t un d Sinnlichkeit , Energi e un d ein bejahende s Lebensgefühl . Wien ver-
mocht e den Intellektuelle n aus den regionale n Zentre n des Reiche s kein Gefüh l der 
kulturelle n Lehnspflich t zu vermitteln , um es einma l so zu formulieren . De r Westen 
war das Ziel ihre Verlangens , der ersehnt e Or t eine r andere n Welt. Di e Intellektuelle n 
suchte n ihr authentische s kulturelle s un d politische s Ich . Di e Apologete n des Natio -
nalismu s alter Prägun g vermochte n die junge Generatio n der Intellektuelle n mi t ihre n 
simplifizierende n Vorstellunge n über gesellschaftliche n Wande l nich t meh r zu inspi-
rieren . Es ist keine übertrieben e Behauptung , daß die Intellektuelle n der Jahr e 
1890-1914 mi t einer Identitätskris e konfrontier t wurden . Wenn der Künstle r aber 
über seine Rolle als Wortführe r der nationale n Sache hinausgewachse n war, welche 
Roll e sollte er dan n übernehmen ? Welche Rolle fiel dem tschechischen , ungarische n 
ode r polnische n Intellektuelle n zu? De r Westen eröffnet e die Perspektiv e einer Über -
windun g der Stagnatio n durc h kontrovers e philosophisch e Debatte n un d Streitge -
spräch e über Kunst , die Pari s un d Berlin aufwühlten . De n stärkste n Einflu ß auf die 
Intellektuelle n der Monarchi e übte n Nietzsch e un d Schopenhaue r aus. Nietzsche s 
Ablehnun g der konventionelle n griechisch-christliche n Mora l un d seine Betonun g 
der Lebenskraf t des Individiuum s bestätigte n die Malaise im Herze n des Habsburger -
reiches . Unterordnun g un d Konformitä t bildete n den Grundstei n des Reiches . Ein 
Unterta n des Reiche s zu sein, war gleichbedeuten d mit der Unterwerfun g unte r eine 
katholisch-monolithisch e Machtstruktur . 

Im fünften Buch seines Werkes Die fröhliche Wissenschaft schreib t Nietzsche , daß 
Kuns t un d Philosophi e als Hilfe un d Heilmitte l im Dienst e des Leben s verstande n 
werden können ; sie setzen stets Leide n un d Leidend e voraus. Nietzsch e unterscheide t 
zwischen zwei Arten von Leidenden : zwischen denjenigen , die an eine r Überfüll e des 
Leben s leiden un d nac h eine r dionysische n Kuns t verlangen , un d denjenigen , die am 
Mange l an Leben leiden un d in der Kuns t Ruhe , Frieden , Erlösun g von sich selbst ode r 
Rausch , Betäubun g un d Wahnsin n suchen . Letztere s ist kennzeichnen d für alle Arten 
der Romantik , Wagner un d Schopenhaue r eingeschlossen . Nietzsch e verurteil t diese 
Kuns t un d bezeichne t sie als krank . Gege n Wagner argumentierend , zitier t er Carmen 
als Musterbeispie l einer bejahenden , lebensspendende n Kunst 8 . In seiner Autobio -

8 N i e t z s c h e , Friedrich : Die fröhlich e Wissenschaft. In : Nietzsche . Werke. Kritisch e Ge -
samtausgabe V/2. Berlin-Ne w York 1973, 13-335. 



A. Thomas, Die Intellektuellen und die Vergangenheit 95 

graphie Ecce homo (1888) behauptet Nietzsche, daß die Musik ihren lebensbejahenden 
Charakter verloren habe; sie sei décadence und nicht mehr die Flöte des Dionysos9. 

Diese scharfe Gegenüberstellung einer dekadenten, neurotischen Kunst und einer 
leichten, unbelasteten dionysischen Kunst hilft uns, die inneren Konflikte der Intel-
lektuellen der Monarchie zu erklären. Ein Teil ihres kulturellen Denkens und Fühlens 
wurde von der dekadenten Kunst bezogen, die bar jedes sozialen oder politischen In-
halts war, der andere Teil von der unschuldig-amoralischen Kunst des dionysischen 
Hedonismus. 

Schopenhauer begriff seine Philosophie als Vollendung und Korrektur der Philoso-
phie Kants. Kant hatte behauptet, daß der gesamte Bereich der Erfahrung nur eine 
Welt der Erscheinungen darstelle; Objekte, deren wir uns nicht durch die Sinne verge-
wissern können, seien unzugänglich und müßten unbekannt bleiben. Schopenhauer 
wies auf eine Ausnahme von dieser Regel hin: wir haben Zugang zu und das Wissen 
von unserem eigenen Körper. Die äußere Realität wird im Innern des Menschen als der 
Wille zu leben erfahren. Das führt zu der Einsicht, daß Materie die Verkörperung des 
blinden, irrationalen Willens zur Existenz ist. Die Welt, die als Vorstellung erfahren 
wird, ist an sich Wille. Diese Ideen wurden zuerst in Schopenhauers Meisterstück Die 
Welt als Wille und Vorstellung (1819) angedeutet und in der Folgezeit zu einem Sy-
stem des Willens entwickelt10. Der gemeinsame Nenner der Philosophie Nietzsches 
und Schopenhauers ist die Leugnung der unumschränkten Macht des Menschen: 
„Ceci est devenue maintenant un chemin interdit; car ä sa porte il y a le singe." Der 
Mensch hat seinen beherrschenden Platz in der christlichen Weltordnung verloren; 
seine Beziehung zur Realität lebt nur noch aus zweiter Hand. Nietzsches und Scho-
penhauers System können als Reaktion auf und Anpassung an die nach-aufklärerische 
Situation des Menschen am Rande der Geschichte verstanden werden. Die eigentliche 
Tragik, argumentiert Nietzsche, bestehe darin, daß der Mensch in der Lage sei, ein 
Ganzes zu bilden, obwohl ihm die Ganzheit fehle; kurz gesagt, er ist fähig, die Deka-
denz in sich selbst zu überwinden. 

Es ist nicht überraschend, daß das Hauptinteresse der Intellektuellen der Monarchie 
inmitten einer solchen philosophischen Ungewißheit der Ich-Problematik galt. Das 
späte 19. Jahrhundert hat eine kopernikanische Revolution in der Gestalt des Denkens 
von Freud hervorgebracht. Freuds Entdeckungen in der Psychologie und der Psy-
choanalyse bestätigten die Vermutungen der zeitgenössischen Philosophie über den 
Verlust der „Zentralität" des Menschen in der Welt. Dem Menschen konnte nicht län-
ger ein unveränderliches Wesen oder eine in sich geschlossene Identität zugeschrieben 
werden. In seinem Essay über die Kunst Arthur Schnitzlers stellt Martin Swales fest, 
daß „der moderne Mensch sowohl seine ,Zentralität' im Hinblick auf die moderne 
Welt als auch die ,Zentrierung' in sich selbst verloren hat" (S. 14). Das Gefühl der Hei-
matlosigkeit, dem Rilke in seinen Versen Ausdruck verleiht, sei grundlegend für den 
Geist des Zeitalters. 

9 N ie t z sche , Friedrich: Ecce homo. Ebenda 253-372. 
10 Schopenhauer , Arthur: Die Weh als Wille und Vorstellung. In: Arthur Schopenhauers 

sämtliche Werke. Bd. 2 und 3. Stuttgart 1890. 
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In seinen Überlegungen zu Schnitzler (besonders zu dessen Leutnant Gustl) wendet 
sich Swales gegen diejenigen Rezensenten, die Schnitzlers Erzählung als brilliante Fall-
studie zur Freudschen Psychoanalyse interpretieren. Swales hält dafür, daß die tradi-
tionelle psychoanalytische Deutung der Erzählung die sozialen Aspekte des Mono-
logs des Helden vernachlässige, „das Treib- und Strandgut, das Gewebe von Vorurtei-
len und idées reques, die eine besondere Form der sozialen Existenz begleiten" (S. 20). 
Schnitzler scheine zu behaupten, daß die geistige Entwicklung des Menschen völlig 
von äußeren sozialen Kräften bestimmt wird. Die falsche Unterscheidung zwischen 
dem Sozialen und dem Psychologischen führt uns zu Freuds kopernikänischer Revo-
lution zurück. Der Mensch ist nicht mehr in der Lage, sein eigenes Schicksal zu 
bestimmen, und erscheint daher als marginales Wesen. Der Mensch in der modernen 
Zivilisation verarmt unter dem Einfluß der externen Welt; es gibt keine Möglichkeit 
der Transzendenz oder der Erlösung von seinem soziopolitischen Elend. Der Mensch 
offenbart sich uns als ein Subjekt, das einen wilden Kampf gegen äußere soziale Kräfte 
führt. In seinen Essay Freud and Lacan hat Althusser diesen Zustand des „Krieges" 
gegen die Welt beschrieben: 

Bei denen, die überlebt haben, befaßt sich die Psychoanalyse mit einem anderen Kampf, mit 
dem einzigen Krieg ohne Erinnerungen und Gedenkstätten, einem Krieg, den die Humanität 
vorgibt nie erklärt zu haben, von dem sie stets glaubt, sie habe ihn schon im voraus gewonnen, 
und zwar einfach deshalb, weil Humanität darin besteht, diesen Krieg zu überleben, zu leben 
und Kinder zu gebären als Kultur in einer humanen Kultur: einen Krieg, der ununterbrochen ge-
gen jeden ihrer Söhne erklärt wird, die - jeder für sich in der Einsamkeit und gegen den Tod -
aufgefördert werden, den langen Gewaltmarsch anzutreten, der Larven in Menschenkinder, in 
maskuline oder feminine Subjekte verwandelt11. 

Althusser zufolge sind wir immer schon Subjekte von Kultur und Ideologie, was er 
in seiner Glosse über Lacan als das „Gesetz der Kultur" bezeichnet12. In Gustls Mono-
log können wir in der Tat einen diesem Monolog zugrunde liegenden Dialog zwischen 
dem Gesetz der Kultur und dem Subjekt ausmachen. Dieses innere Gespräch ähnelt 
der Dialektik von Körper und Seele, von Ich und Über-Ich. Es handelt sich dabei um 
eine Herr-Knecht-Beziehung, die Nietzsche überwinden wollte, um dem Menschen 
eine neue Würde zu verleihen. In seiner Studie Nietzsche and Philosophy hält Deleuze 
Nietzsches Anti-Hegelianismus für die „Messerschneide" seines Werkes: 

Bei Nietzsche wird die essentielle Beziehung einer Kraft zu einer anderen niemals als negatives 
Element des Wesens aufgefaßt. In ihrer Beziehung zu einer anderen Kraft leugnet die sich unter-
ordnende Kraft das Andere oder das nicht, was es selbst nicht ist; sie bejaht ihre eigene Anders-
artigkeit und erfreut sich an ihr13. 

Deshalb ist Gustl der Knecht des Herrn der Kultur; er ist unfähig, sich an seiner 
eigenen Andersartigkeit zu erfreuen, und beugt sich vor einer Autorität, deren Ort er 
nicht kennt. Die Fragezeichen, die hinter seinen Gedanken stehen, verweisen auf 
einen schweigenden Gebieter, der immer an irgendeinem anderen Ort ist. 

11 A l thusse r , Louis: Freud and Lacan. In: Lenin and Philosophy. Translated by BenBrew-
ster. New York-London 1971,195-219. 

12 Ebenda 209. 
13 D e l e u z e , Gilles: Nietzsche and Philosophy. Translated by Hugh Tomlinson. New York 

1983, 8-9. 
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De r einzige Essay in dem hier besprochene n Sammelband , der den Versuch unter -
nimmt , zwischen den politische n Ursprünge n der Kuns t un d ihre r Konsumierun g 
durc h die Gesellschaf t zu unterscheiden , ist Ori t Rogoffs Studi e über Gusta v Klimt . 
Rogoff entdeck t eine politisch e Botschaf t in der dekorative n Welt der Jugendstil -
Ästhetik : „ . . . Es wird deutlich , daß das, was als lasziv auf gefaßt worde n ist, in Wahr -
hei t polemisch , wenn nich t ausgesproche n politisc h im Hinblic k auf sexuelle un d so-
ziale Frage n ist" (S. 31). Hinte r der vermutete n vorrangigen Beschäftigun g des Jugend -
stils mi t dem Ornamen t steckt in Wirklichkei t die Analyse sozialer un d kulturelle r 
Fassaden . Di e Bilder , mit dene n Klim t un d sein Mitarbeite r das Burgtheate r (1886 
bis 1888) un d das Kunsthistorisch e Museu m (1890-1891 ) schmückten , „warbe n für 
das neu e bürgerlich e Idea l künstlerische r Aktivität als einer neue n un d bedeutende n 
ausgleichende n Kraft , die die Epoche n un d Klassen zusammenschweiße n würde " 
(S. 35). Hie r erkenn t Rogoff in der „visuellen Ideologie " der Bilderwelt des Jugendstil s 
die gleiche Tenden z zur Mythologisierun g des bürgerliche n Staates , die wir in Ander -
sons Kriti k an der bürgerliche n Verbreitun g von Informatione n festgestellt haben . 
Beides setzt einen mythische n Rau m voraus, eine gedachte , durc h Konsensu s zusam -
mengehalten e Gemeinschaft , in der die inhärente n Widersprüch e des Systems auf be-
quem e Weise ignorier t werden können . 

De r bürgerlich e Mytho s schließ t die Konsolidierun g des Mensche n als Brennpunk t 
der phallokratische n Machtstruktu r ein . I m späten 19. Jahrhunder t wurde diese Vor-
aussetzun g des Patriarchat s als dem einzigen Modu s sozialer Organisatio n durc h die 
Fortschritt e im Bereich der Psychoanalys e zunehmen d in Frag e gestellt. In dem Ver-
such , „Sein e Majestät " Sigmun d Freu d vom Thro n zu stoßen , wende t sich Brian Far -
rell in der gleichen Weise gegen die angeblich e Originalitä t Freud s hinsichtlic h des 
Ödipus-Komplexes , wie Freu d selbst die geweihte Rolle des pater familias aufs Kor n 
genomme n hatte . Farrel l besteh t darauf , daß wir Freud s Entdeckunge n im Licht e der 
zeitgenössische n Theorie n der Psychologi e un d der Psychoanalys e untersuchen . 
Freu d wurde von Wissenschaftler n beeinflußt , dere n Leistunge n nie entsprechen d ge-
würdigt worde n sind: von Krafft-Ebing , Kraepeli n un d Freud s Lehre r Theodo r May -
nert . In seinen Schlußfolgerunge n mach t der Auto r darau f aufmerksam , daß wir meh r 
Informatione n über Freud s Rolle in der damalige n Entwicklun g der Psychoanalys e 
benötigen , wenn wir von der Originalitä t seines Beitrages spreche n wollen. 

Wenn wir un s den böhmische n Länder n zuwenden , so entdecke n wir, daß sich die 
tschechische n Intellektuelle n in der gleichen Weise zu entwurzelte n Individue n wan-
delte n wie die deutsche n un d ungarische n Intellektuellen . Di e herausragende n Ge -
stalten dieser Epoch e waren der Kritike r Arnošt Procházk a un d der Kritike r un d 
Dichte r Jiř í Karáse k ze Lvovic. Rober t Pynsen t räum t ein, daß beide außerhal b der 
böhmische n Lände r keine n nennenswerte n Einflu ß ausübten , heb t jedoch hervor , daß 
die von ihne n gegründet e un d herausgegeben e Zeitschrif t Modernirevue (1894-1925 ) 
„bedeutender e Auswirkungen auf die Entwicklun g der tschechische n Literatu r hatt e 
als jede ander e Zeitschrift.. . davor ode r danach " (S. 63). Sowoh l Procházk a als auch 
Karáse k stellten einen hochmütige n aristokratische n Habitu s zur Schau , den Pynsen t 
auf Nietzsch e zurückführt . Keine r der beiden ließ mit irgendeine r Institutio n ode r 
geistigen Richtun g Gnad e walten : die Heuchele i der Bourgeoisie , die Welt der ratio -
nalen Wissenschaft , das Zeitalte r der Mechanisierung , Naturalismu s un d Realismu s -
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dies alles wurde mit Schmähschrifte n von eine r antiliberale n Wildhei t überschüttet , 
wie sie in der tschechische n Kriti k bis dahi n un d auch späte r kaum je erlebt wurde . Ka-
rásek wie Procházk a - der tschechische n Gesellschaf t durc h die Weite ihre s intellek -
tuellen Horizont s entfremde t -  ließen sich besonder s verächtlic h über die tschechisch e 
politisch e Situatio n aus. Fü r Karáse k waren die Tscheche n deshalb ein degenerierte s 
Volk, weil sie ihre Vitalität leugneten ; von Natu r aus römisch-katholisch , hatte n sie sich 
den lebensverneinende n Doktrine n des Protestantismu s un d Hussitismu s in die Arme 
geworfen. Karáse k entdeckt e die Anfänge dieser nationale n Entropi e in der Bewegung 
der Böhmische n Brüde r im 16. Jahrhundert . Pete r Chelčick ý wird als der wichtigste 
Wortführe r des nationale n Nihilismu s betrachtet : „Kein e ander e Natio n ist in der 
Lage, alles in so grandiose r Weise zu widerlegen wie die tschechisch e Natio n . . . Unte r 
den tschechische n Wahlsprüche n finden wir den von Chelčický : ,Tu e nicht s un d 
widerlege alles'" (S. 85). Karásek s Angriff auf Chelčick ý un d den tschechische n Nihi -
lismus offenbar t den Einflu ß der lebensbejahende n Philosophi e Nietzsches . Beide 
Denke r lassen jedoch eben jene Element e der Dekaden z erkennen , die Nietzsch e 
überwinde n wollte. Inde m Karáse k eine starke Vaterfigur als Allheilmitte l für die 
Tscheche n such t (er bewundert e beispielsweise Mussolini) , lehn t er das dionysisch -
lebensbejahend e Gefüh l für die Mentalitä t des Sklaven ab. Di e Hegeisch e Dialekti k 
von Her r un d Knech t kehr t in der For m des protofaschistische n starken Manne s wie-
der zurüc k (in dieser Hinsich t erinner t der homosexuell e Karáse k an den bisexuellen 
Lawrence , der den Aristokrate n dem bürgerliche n Demokrate n vorzog) . 

De r Sinn der tschechische n Geschicht e ist das Them a eines Essays von Kare l Brušák 
über die Auseinandersetzun g zwischen T. G . Masary k un d Josef Pekař . Brušák be-
trachte t das fin-de-siecle  als den ersten Zeitabschnit t seit dem 14. Jahrhundert , in dem 
die Tscheche n den westeuropäische n kulturelle n Standar d erreichten . Di e Gründun g 
der Böhmische n Akademi e für Kuns t un d Wissenschaft im Jah r 1890 un d die große 
Prage r Landesausstellun g ein Jah r späte r seien Beweise für das neuerding s erworben e 
Selbstbewußtsei n der Nation . Di e tschechisch e Historiographi e habe mi t Jarosla v 
Gol l un d Antoní n Reze k eine neu e Stufe des Professionalismu s erreicht . Eine r der 
brillanteste n Köpfe dieser Schule , die sich auf positivistisch e un d empirisch e Metho -
den gründete , war Josef Pekař ; seine Leistun g bestan d vor allem darin , Schlüsselperio -
den der tschechische n Geschicht e durc h eine rigorose , ins Detai l gehend e Method e 
der Analyse neu zu bewerten . Von großer Bedeutun g war seine Widerlegun g der An-
sichte n Palacký s über die alten Slawen, insbesonder e der Nachweis , daß Christian s 
Vita etpassio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae  aviae eius einen originäre n Text aus 
dem 10. Jahrhunder t darstellt . Als magnum opus von Peka ř gilt jedoch sein vierbändi -
ges Werk Zižka  a jeho doba (1927-1933) , das die orthodox e Betrachtungsweis e der 
hussitische n Bewegung durc h Palack ý radika l veränderte . 

Peka ř tra t aus dem Halbdunke l akademische r Debatte n herau s ins Rampenlich t 
der nationale n Öffentlichkeit , als er 1912 seine Kriti k an Masaryk s Interpretatio n der 
tschechische n Geschicht e veröffentlichte . Erzeigte , daß sich Masaryk s quasi-religiös e 
Philosophi e des Humanismus als Denke n sub specie humani die Maske eines Denken s 
sub specie aeternitatis aufsetzt . Fü r Masary k waren die Hussite n un d die Böhmische n 
Brüde r die Ahne n des humanistische n Glaubensbekenntnisses . Ihr e Botschaf t der 
brüderliche n Liebe wurde von Kollá r aufgegriffen un d im Rahme n der Herdersche n 
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Geschichtsphilosophi e neu formuliert . Peka ř weist darau f hin , daß Masary k Herder s 
idealistische s System, in dem der Mensc h im Mittelpunk t der Aufmerksamkei t steht , 
mit der hussitischen , im Kern theokratische n Weltsich t vermengt . Nac h Auffassung 
von Peka ř besteh t der wahre Sinn der tschechische n Geschicht e im Gefüh l der natio -
nalen Identität . Masary k dagegen sah im Nationalismu s den Kulminationspunk t eine r 
schrittweise n humanistische n Entwicklung . Peka ř behauptet , daß die Wahrhei t das 
genaue Gegentei l des Standpunkte s von Masary k sei: der Nationalismu s habe sich 
allmählic h zum Humanismu s entwickel t („vo m Tschechentu m zur Menschheit" , 
S. 101). Nu r dann , wenn sich die Natio n der kulturelle n Entwicklun g im Westen 
öffnete , habe sie Bedeutun g erlangt ; wenn sich der tschechisch e Nationalismu s dage-
gen selbst isolierte (wie beispielsweise in den hussitische n Kriegen) , sei er zu eine r 
selbstzerstörerische n Kraft geworden . Brušák schließ t mit der Feststellung , daß Pe -
kařs Analyse der tschechische n Geschicht e zutreffende r sei als die Masaryks , vertei-
digt aber Masaryk s Absicht, ein großes Idea l aufzurichten , zu dem die Mensche n em-
porstreben : „Sein e Interpretatio n sollte der Natio n auch als eine Art Imitatio Christi 
diene n - sie sollte die Natio n aus den Niederunge n des politische n Gezänk s zu höhe -
ren Zielen emporheben " (S. 104). 

Di e Herausgebe r des Sammelbande s weisen in ihre r Einleitun g darau f hin , daß 
Masary k die Schrifte n Nietzsche s geradezu zuwider waren , währen d Peka ř bloß nich t 
viel von ihne n hielt (S. 5). Doc h der Schatte n von Nietzsche s Sicht der Geschicht e lag 
auch über der Debatt e zwischen Masary k un d Pekař . Peka ř setzte seine empirisch e 
Method e Masaryk s quasi-religiöse r Auffassung von Geschicht e entgegen . Die s 
entsprich t der von Nietzsch e getroffenen Unterscheidun g zwischen „wirkliche r Hi -
storie " (die darin besteht , den großen Geschichtstheorie n durc h genaue Untersu -
chun g beliebiger Ereignisse den Bode n zu entziehen ) un d metaphysische r Geschichte , 
die vom Leben großer Mensche n un d von den Haupt - un d Staatsereignisse n berichtet , 
das Model l einer Geschichte , die auf Ursprun g un d Erhabenhei t beruht . Di e „wirkli-
che Historie " wird von Miche l Foucaul t in seinem Essay über Nietzsche, la Genealo-
gie, l'Histoire vorzüglich definiert : 

L'histoire , généalogiquemen t dirigée, n'a pas pour fin de retrouve r les racines de notr e iden-
titě, mais de s'acharne r au contrair e ä le dissiper; eile n'entrepren d pas de repére r le foyer uniqu e 
ďoú nous venons, cette premiér e patrie ou les metaphysicien s nous prometten t que nous ferons 
retour ; eile entrepren d de faire apparaitr e toute s les discontinuité s qui nous transversent 14. 

Wie Brušák zutreffen d erklärt , tu t Peka ř trot z aller empirische n Präzisio n genau 
das, wofür er Masary k kritisiert : anstat t zufällige Ereignisse wahrzunehmen , die den 
allumfassende n Generalisierunge n über den Sinn der tschechische n Geschicht e die 
Grundlage n entziehen , besteh e er darauf , daß die tschechisch e Geschicht e durc h den 
Nationalismu s geformt wurde , der bis ins Mittelalte r zurückreicht , wie dies die 
Schrifte n Christian s un d des im 14. Jahrhunder t lebende n Chroniste n Dalimi l wider-
spiegelten . Scho n die bloße Vorstellun g vom „Sinn " der tschechische n Geschicht e 
setzt die Schimär e des Ursprung s voraus. Da s Wort „Sinn " implizier t die Annahm e 
einer in sich geschlossene n For m mit einer teleologische n Struktur . 

14 F o u c a u l t 1971, 169. 



100 Bohemia Band 31 (1990) 

Wenn Peka ř das Beispiel des Chroniste n Dalimi l anführt , um seine Theori e des Na -
tionalismu s zu illustrieren , so übersieh t er die Tatsache , daß dieser mittelalterlich e 
Schriftstelle r ausschließlic h dami t beschäftigt war, den Interesse n seiner Klasse, des 
niedere n Adels, Geltun g zu verschaffen. Dalimil s protschechisch e Gesinnun g un d 
sein bösartige r Fremdenha ß lassen sich durchau s nich t mi t dem Nationalismu s des 
19. un d 20. Jahrhundert s vergleichen . De r modern e Nationalismu s ist im Ker n bür-
gerlichen Ursprungs ; der Patriotismu s eines Dalimi l ode r der Hussite n kan n jedoch 
nich t aus feudalen ode r religiösen Überlegunge n abgeleitet werden . Wenn wir den 
Verlauf der Geschicht e genaue r prüfen , so stoße n wir auf eine verwirrend e Meng e zu-
fälliger Ereignisse . „Mai s le vrai sens historique" , schreib t Foucault , „reconnai t que 
nou s vivons, sans repěre s n i cordonnée s originaires , dan s des myriade s ďéyénement s 
perdus." 1 5 Nac h der Auffassung von Foucaul t bedar f der Genealogi e einer Perspek -
tive, die sich auf das Näherliegend e un d nich t auf das Entfernt e richtet : 

L'histoir e effective, en revanche , port e ses regards au plus pres, -  sur le corps, le systéme ner-
veux, les aliment s et la digestion, les énergies; eile fouille les décadences ; et si eile äff roňt e les hau-
tes époques , c'est avec le soup<jon , -  non pas rancunie r mais joyeux - ď un grouillemen t barbare 
et inavouable 16. 

Di e idealistisch e Auffassung vom Schicksa l der Natio n als einer besondere n politi -
schen un d kulturelle n Entitä t ist das Them a der Studi e von Tomá š Vlček zur Kuns t des 
tschechische n fin-de-siécle. In der Zei t zwischen den achtzige r Jahre n des 19. Jahrhun -
dert s un d dem Erste n Weltkrieg hört e die Kultu r in Mitteleurop a auf, Ausdruc k eines 
monolithische n nationale n Programm s zu sein; ihr Funktionsbereic h erweitert e sich. 
De r tschechisch e Denke r Huber t G . Schaue r ho b das Bedürfni s nac h größere m Plura -
lismus in der Kuns t in seinem Aufsatz Nase dvě otázky hervor : Eine n Beitra g zur Be-
wahrun g der nationale n Identitä t könn e ma n nu r durc h seine eigene kreative Beteili-
gung an der Entwicklun g der Kultu r im allgemeine n leisten , einer Kultu r jenseits der 
nationale n Grenze n (S. 107-108) . Vlček entdeck t in dem neue n Tren d der „Innen -
schau" , den die Kuns t des tschechische n fin-de-siecle  hervorbrachte , eine For m des 
kulturelle n Widerstande s gegen die homogene n kulturelle n Erwartunge n der nationa -
len Wiedergeburt . Wie Procházk a un d Karáse k tra t auch Juliu s Zeye r scho n in den 
Jahre n vor der Dekaden z der barbarische n Rohhei t der moderne n kapitalistische n Ge -
sellschaft mi t Überlegunge n entgegen , die an Schopenhauer s Konzep t des mystische n 
Sensualismu s erinnern . Di e orientalisch e Kuns t wird zum Or t der Sehnsuch t einer 
Generation , die im Massenkonsu m un d in der Mechanisierun g des späten ^ . J a h r -
hundert s für sich selbst keine n ästhetische n Ausweg meh r sehen konnte . Ein e Schlüs-
selfigur in der Entwicklun g der tschechische n Kuns t des fin-de-siěcle  war Vojtěch 
Preissig, dessen umfangreiche s graphische s Werk von der Jahrhundertwend e bis zum 
Zweite n Weltkrieg ein wichtiges Bindeglied zwischen dem. fin-de-siěcle  un d der tsche -
chische n Avantgarde der zwanziger Jahr e bildet . 

Viola Fin n versuch t in ihre m gedankenreiche n Essay über den ungarische n Aristo-
krate n Zsigmon d Justh , diesen adeligen Vertrete r der Dekaden z in den größere n 

15 Ebend a 162. 
16 Ebenda . 
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ethnisch-politische n Zusammenhan g des ungarische n fin-de-siěcle  zu stellen . Justh 
wurde vor allem von Darwin s Evolutionstheori e beeinflußt . Wie Zol a die Arbeiter -
klasse von Pari s auf der Grundlag e der Theori e Darwin s untersucht e (ein Beispiel ist 
der Rougon-Macquart-Zyklus) , so beschreib t auch Just h den Kamp f der degenerier -
ten magyarische n Aristokrati e un d ihre Versuche , die Krise des Feudalismu s zu über -
leben , anhan d der Erkenntniss e Darwins . Nich t ander s als der tschechisch e Chronis t 
Dalimi l sieht Just h die Antwor t auf das Proble m von Inzes t un d Inzuch t des magyari -
schen Adels in der Heira t mit gesunde n Bauernweibern . Di e Sehnsuch t nac h der 
Schaffun g einer magyarische n Elite in einem Mee r degenerierte r Slawen nimm t die 
Pseudowissenschaf t des Sozialdarwinismu s vorweg. 

In seinem Aufsatz über Mihal y Babits untersuch t Pete r Cushin g die wachsend e 
Entfremdun g der ungarische n Mittelklassen-Intelligen z von den bornierte n Zielset -
zunge n des nationalistische n Programms . Babits ist der ungarisch e T.S . Eliot , ein 
Schriftstelle r von hohe m intellektuelle n Niveau , der einen starken Einflu ß auf die 
nachfolgend e Generatio n von Künstler n un d Dichter n ausübte . De r Tite l des Beitrags 
von Cushin g ist einem Wort von Babits entlehnt : „Alle großen Poete n sind dekadent , 
un d jede wirklich poetisch e Sprach e ist die Sprach e der Dekadenz. " Babits sah sich -
wie Baudelair e -  auf halbe m Wege zwischen Klassizismus un d Dekadenz . Nietzsch e 
un d William Jame s waren diejenigen , die ihn am meiste n beeinflußten . Di e folgenden 
Strophe n (S. 166) belegen seine an Nietzsch e orientiert e Auffassung der Sprach e als 
eines Gefängnisses , in das der seiner selbst bewußt e Mensc h eingesperr t ist: 

Kein Weg führt aus meine m magischen Kreis heraus . 
Nu r mein Pfeil kann ihn durchbrechen : Sehnsuch t -

doch ich weiß wohl, daß die Eingebunge n meine r Sehnsuch t 
trügerisch sind. 

Ich bleibe: mir selbst ein Gefängnis , 
denn ich bin Subjekt und Objekt zugleich, 

Ach! Ich bin Alpha und Omega. 

Hie r ist das von Nietzsch e formuliert e Paradoxo n gut zusammengefaßt : der 
Mensc h ist sowohl Subjekt als auch Objekt ; er ist das dekadent e Subjekt , aber auch das 
dionysisch e Objekt . Di e letzt e Zeile der Verse ruft un s Christus ' Erklärun g seiner 
Göttlichkei t in Erinnerung , kehr t diese aber um : der Mensc h ist zum Erbe n der Gött -
lichkei t Christ i un d zu einem neue n Got t geworden - dem lebensbejahende n Got t 
Dionysos . 

Ein e komplexer e un d widerspruchsvoller e Gestal t als Babits ist der die polnisch e 
Dekaden z repräsentierend e Stanisla w Przybyszewski. Stanisla w Eile zeigt in einer sehr 
belesene n Studi e die ganze Breite der philosophische n un d intellektuelle n Interesse n 
dieses Schriftstellers . Przybyszewski schrieb anfangs in deutsche r Sprache ; nac h sei-
ner Übersiedlun g nac h Kraka u wandt e er sich dem Polnische n zu. In seiner bedeuten -
den Schrift Chopin und Nietzsche behaupte t Przybyszewski, daß die quasi-
wissenschaftlich e Sprach e des Positivismu s un d des Naturalismu s einen tiefen roman -
tische n Glaube n an die außerordentlich e Rolle des großen Mensche n verberge. Im 
gleichen Werk finden wir den Gedanken , daß die nackt e Seele des Dichter s das End -
stadiu m der Evolutio n der biologische n Instinkt e des Mensche n darstelle . Allem 
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Anschein nac h deute t dieses darwinistisch e Model l auf eine naturalistisch e Sicht der 
Kuns t hin , doc h Przybyszewskis Feststellung , daß Kuns t nicht s andere s als „Ek -
stase" sei (S. 175), ist das genaue Gegentei l des Naturalismus . In all dem könne n wir 
deutlic h den Einflu ß von Schopenhaue r un d des „Anti-Intellektualismus " von Nietz -
sche ausmachen . Da s Ergebni s ist eine Bewegung hin zum Expressionismus , eine Be-
wegung, in welcher der Künstle r dadurc h eine neu e Würd e gewinnt , daß er die 
äußer e Realitä t völlig der Welt seiner Wahrnehmun g unterwirft . Diese Subjektivie-
run g der Realitä t kan n als ein weiteres Beispiel dafür gelten , in welcher Weise sich 
die mitteleuropäische n Intellektuelle n von der engherzige n Beschäftigun g mi t dem 
Schicksa l ihre r Natio n entfernten . Przybyszewskis Definitio n der Kuns t als eines so-
wohl ästhetische n wie auch moralische n Wertes mute t der Kuns t jedoch entschiede n 
zu viel zu . In seiner Studi e über Expressionismus. Slowacki und die Schöpfung im Geist 
(1918) legte Przybyszewski seine rech t simple Klassifizierun g der menschliche n Kul-
tu r dar , die ihm zufolge in die Strömunge n des Expressionismu s un d des Impressionis -
mu s zerfällt . Erstere r repräsentier e geistige Werte , letztere r sei mi t Materialismu s un d 
Realismu s identisch . Nac h Przybyszewskis Auffassung ist der Expressionismu s mit 
dem Verfall der materialistische n Welt der Grieche n un d Röme r entstanden ; er habe 
in der gotische n Kuns t seinen Höhepunk t erreicht . Später , nac h seiner Unterdrük -
kun g durc h die Renaissance , sei der Expressionismu s in der Gestal t der Romanti k wie-
deraufgetauch t un d habe trot z der naturalistische n Reaktio n bis zur Modern e über -
lebt. De n Ker n dieser idiosynkratische n Definitio n der Entwicklun g der westlichen 
Kuns t bildet die kompromißlos e Rechtfertigun g der persönliche n Integritä t des 
Künstlers . In der Ta t umreiße n Przybyszewskis Überlegunge n die Konture n 
der Entstehun g der subjektiven bürgerliche n Kunst . De r Widerspruc h der Positio n des 
bürgerliche n Künstler s besteh t darin , daß er einerseit s auf totale r künstlerische r 
Freihei t besteht , andererseit s unbewuß t die Kontroll e des Bürgertum s über den Staat 
fördert . So wie die Ikone n eines Gusta v Klim t unte r der Oberfläch e eine r apolitische n 
Ästhetik die Unterwerfun g des Künstler s unte r die bürgerlich e Ordnun g offenbaren , 
so erheb t Przybyszewski Anspruc h auf Unabhängigkei t von einem politische n Glau -
bensbekenntnis , in das er aufgrun d seiner ästhetische n Überzeugunge n verstrickt ist. 

Di e tiefgreifende Neubestimmun g der Selbstwahrnehmun g des Menschen , wie sie 
in der Kuns t un d im Denke n des fin-de-siěcle  zum Ausdruc k gekomme n ist, lief, wie 
wir angedeute t haben , dem Geis t des bürgerliche n Nationalismu s zuwider , der sich in 
der Habsburgermonarchi e gegen End e des Jahrhundert s herausgebilde t hatte . Di e 
Idee n Nietzsche s un d Schopenhauer s schufen ein Bild vom Menschen , der nich t meh r 
im Mittelpunk t der göttliche n Ordnun g der Ding e stand . Di e kopernikanisch e Revo-
lutio n eines Freu d un d Mar x macht e aus dem Mensche n in psychologische r un d öko -
nomische r Hinsich t eine Randexistenz . Di e Entfremdun g von der äußere n Welt spie-
gelt sich in der inneren , psychologische n Entfremdun g des Mensche n von sich selbst. 
Nietzsche s Gedanke n reagieren auf diese „Marginalisierung " des Menschen ; er för-
der t ein neue s lebensbejahende s Weltbild , das die Hegeisch e Dialekti k ablehnt . Di e 
Auffassung vom Menschen , die sich im fin-de-siecle  als Endergebni s aller dieser Strö -
munge n un d Tendenze n herausbildete , ist voller Widersprüch e un d Paradoxa : der 
Mensc h ist gefangen zwischen den extreme n Gegensätze n von Aktion un d Kon -
templation , von Wille un d Nihilismus , dionysische m un d dekadente m Lebensgefühl . 
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Alle Schriftsteller, Künstler und Denker, die in Intellectuals and the Future diskutiert 
werden, waren ein Produkt dieser paradoxen Sicht des Menschen. Die Intellektuellen 
der Monarchie schwammen gegen den Strom der Geschichte, und in diesem Sinne 
widersetzten sie sich der Zukunft. Am Vorabend der Umwälzungen, welche die 
Monarchie zerstörten und das kulturelle Mosaik Mitteleuropas bis zur Unkenntlichkeit 
zersplittern sollten, haben sie in gewissem Sinne die engen Grenzen des Nationalismus 
überschritten. 



T H O M A S G . M A S A R Y K U N D D A S E N D E E I N E R E P O C H E 

Z u einigen neuere n Veröffentlichunge n über TG M 

Von Eva Schmidt-Hartmann 

Fü r die Rezeptio n des Lebenswerke s von Thoma s G . Masary k geht eine Epoch e zu 
Ende . Di e Befreiun g der Tschechoslowake i im vergangene n Herbs t beendet e ein hal-
bes Jahrhundert , in dem - von Ausnahme n abgesehen - zu verschiedene n Zeite n in 
unterschiedliche m Ausmaß Masaryk s Nam e in der Tschechoslowake i verschwiegen 
wurde , un d seine Leistunge n nich t die gebührend e Beachtun g fanden , wenn nich t gar 
verleumde t wurden . Heut e schein t ma n dor t anzusetzen , wo vor einem halbe n Jahr -
hundert , kurz nac h Masaryk s Tod , seine politisch e un d geistige Wirkun g gewaltsam 
unterbroche n wurde : in seiner ersten Neujahrsansprach e bekannt e sich der neu e 
tschechoslowakisch e Staatspräsiden t Václav Have l zu Masaryk s politische r Philo -
sophie . Masaryk s Werke gehöre n zu den ersten neuaufgelegte n Werken der befreiten 
Verlage, systematisch e Studie n seiner Werke werden staatlic h gefördert ; der Masary -
kův sborník , die aus der Erste n Republi k bekannte , ausschließlic h seinem geistigen 
un d politische n Erb e gewidmet e Zeitschrift , wird wieder erscheinen , das Masaryk-In -
stitu t soll wiedergegründe t werden . 

Masary k gilt heut e weltweit als Symbo l der besten demokratische n Hoffnunge n 
un d Ideale . De n Erste n Weltkrieg interpretiert e er als einen Kamp f zwischen alten un d 
neue n Weltanschauungen , zwischen alten un d neue n Herrschaftsformen , zwischen 
Theokrati e un d Demokratie . Mi t dem Sieg der Demokrati e 1918 sah er den Aufbruch 
in eine neu e Zei t gekommen , auch wenn er sich keine Illusione n über die bevorstehen -
den Schwierigkeite n machte . „Eine n neue n Menschen , einen neue n Adam " brauch e 
die erfolgreich e Demokratie , meint e er. Währen d der zwanzig Jahre , die ihm nac h 
dem Erste n Weltkrieg als Staatsman n un d unumstrittene r politische r Führungsper -
sönlichkei t der Erste n Tschechoslowakische n Republi k gewährt waren , vermocht e er 
allerding s auch ohn e „de n neue n Adam", nu r mi t den unvollkommene n Mensche n des 
neugebildete n Staates , rech t erfolgreich eine parlamentarisch-demokratisch e politi -
sche Ordnun g zu errichte n un d funktionsfähi g zu erhalten . 

Kur z nac h seinem Tod e brach jedoch dieser Staa t unte r dem Druc k äußere r un d in-
nere r Belastunge n zusammen . Nac h einem halbe n Jahrhundert , geprägt von deutsche r 
Besatzun g un d jahrzehntelange r kommunistische r Herrschaft , mit einem verklei-
nerte n Staatsterritoriu m un d eine r grundlegen d gewandelte n Bevölkerungsstruktur , 
erleben wir nu n einen neue n Versuch , die Tschechoslowake i als freie politisch e 
Gesellschaf t auf der Basis liberal-demokratische r Prinzipie n neu zu begründen . 
Es scheint , als habe es eine solche Chanc e am End e des Zweite n Weltkrieges schon ein-
mal gegeben; ähnlich e Hoffnunge n erweckte auch die politisch e Situatio n im Jah r 
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1968. Doch erst heute genießen die Bürger der Tschechoslowakei zum erstenmal seit 
einem halben Jahrhundert die volle Freiheit, erst heute haben sie die Chance, in freier 
politischer Auseinandersetzung miteinander die künftigen Schicksale ihres Landes 
selbst zu bestimmen. 

Ein halbes Jahrhundert ist eine lange Zeit. In welcher Beziehung steht dieses halbe 
Jahrhundert tschechoslowakischer Unfreiheit zum Erbe Masaryks? Ist seine Vision 
des demokratischen Sieges am Ende des Ersten Weltkriegs ein Irrtum gewesen? Oder 
kann das vergangene halbe Jahrhundert nur als eine historische Episode angesehen 
werden, als eine ephemere Unterbrechung der großen Kontinuitäten der tschechoslo-
wakischen Geschichte? Kann man ein halbes Jahrhundert Unfreiheit allein auf die 
Übermacht äußerer Einflüsse zurückführen, ohne die betroffene Gesellschaft, ihre 
Einstellungen, Werthaltungen und politischen Denkweisen kritisch zu überprüfen? 
Muß nicht das Verhalten einer Gesellschaft stets im Zusammenhang mit ihrer Ge-
schichte betrachtet werden? In welchem Verhältnis stehen zwanzig Jahre demokrati-
scher politischer Ordnung zu einem halben Jahrhundert gesellschaftlicher Unfreiheit? 

Wer alle diese Fragen ernst nimmt, kann den Neubeginn des tschechoslowakischen 
politischen Lebens nicht unkritisch gleichsam dort einsetzen lassen, wo man 1938 auf-
hörte. Ein halbes Jahrhundert läßt sich nicht ungeschehen machen. War etwas faul im 
Staate Masaryks? Marcellus drückte mit seiner Frage über den Staat Dänemark eine 
vage Ahnung von einer ihm unbekannten Vergangenheit aus; über den Staat Masaryks 
wissen die Historiker heute ebenfalls nur wenig. Das Archivmaterial war bisher nur 
partiell zugänglich, Masaryks Erbe und seine Aufarbeitung geisterten ein halbes Jahr-
hundert nur im Untergrund bzw. Ausland umher. Was wird nun die neue Freiheit den 
Historikern ans Tageslicht fördern? Wie sah sie denn eigentlich aus, die Republik 
Masaryks? Wie gerechtfertigt bzw. ungerechtfertigt sind Vorwürfe und Vorbehalte 
gegen die Person Masaryks? Was hat Masaryk uns heute noch zu sagen? 

Mit Sicherheit gehörte die Demokratie der Ersten Tschechoslowakischen Republik 
zu den wenigen erfolgreichen demokratischen Experimenten derjenigen Völker, die 
einen nationalen Befreiungskampf gegen fremde Vorherrschaft geführt und ihn mit 
der Errichtung eines Nationalstaates gekrönt hatten, wie es im damaligen und seitdem 
weltweit populären Sprachgebrauch heißt. Damit ist zweifellos auch der Erfolg Masa-
ryks als Politiker bewiesen. Sucht man jedoch in jenem Staate nach solchen Erschei-
nungen, die in engem Zusammenhang mit den Katastrophen stehen, die die Tsche-
choslowakei kurz nach Masaryks Tod heimsuchten, wird man heute mit unzähligen, 
bisher unbeantworteten Fragen konfrontiert. 

War die Republik nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil nicht einmal 
versucht wurde, die Nationalitätenfrage zu lösen? Bestand die Bereitschaft, auf die 
Forderungen der zweiten Staatsnation, der Slowaken, nach Anerkennung als eigen-
ständige Nation einzugehen? Hat man sich mit dem Anspruch der Deutschen auf 
Anerkennung ihrer Gruppenrechte als staatstragende Nation in einem multinationa-
len Staat ernsthaft auseinandergesetzt und sie nicht vielmehr mit dem Status einer Min-
derheit einfach abgetan? Wie steht es denn mit der sogenannten demokratischen Tra-
dition der Ersten Tschechoslowakischen Republik? Stellte die Gruppierung der 
„Burg" um Masaryk ein konstitutionell nicht verankertes, jedoch das eigentliche 
Macht- und Entscheidungszentrum des Staates dar? Gab sich das Parlament mit der 
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Stellun g eines ohnmächtige n Instrument s mächtige r Koalitionsausschüss e zufrieden , 
un d verzichtet e es auf seine Recht e als Kontrollorga n der Regierun g un d als zentrale r 
OrtderpolitischenMeinungsbildung?TragendieeigenartigenMechanismenderpoliti -
schen Willensbildung , die in vieler Hinsich t den traditionelle n Gepflogenheite n parla -
mentarische r Demokratie n widersprachen , die Schul d an dem kläglichen Scheiter n 
des tschechoslowakische n Parlamentarismu s nac h der Münchne r Krise un d nac h dem 
End e des Zweite n Weltkrieges? Welche Mitverantwortun g ha t Masary k selbst an 
solche n Entwicklungen ? Ginge n vielleicht schon in den Ansatz der politische n Philo -
sophie Masaryk s solche Werthaltunge n un d Grundvorstellunge n ein, die eine für die 
Bewältigun g krisenhafte r Situatione n ungeeignet e politisch e Kultu r förderten ? 

Im Einklan g mit dem unüberhörbare n Bekenntni s der neue n staatstragende n politi -
schen Kräfte in der Tschechoslowake i ist der Nam e Masary k heut e zum populäre n 
Symbo l des tschechoslowakische n Neubeginn s geworden . Angesicht s der eben ange-
deutete n Frage n wird ein Historike r im Hinblic k auf die künftige Entwicklun g der 
tschechoslowakische n politische n Kultu r hierau f eine Antwor t finden müssen : Be-
deute t das gegenwärtige tschechoslowakisch e Bekenntni s zu Masary k ein bewußtes , 
kritisch überprüfte s Anknüpfe n an klare , nu r durc h äußer e Einflüsse unterbrochen e 
Kontinuitäten , ode r handel t es sich eher um die nostalgisch e Beschwörun g eine r fer-
nen Vergangenheit , an die sich Jahrzehnt e schlimmste r Erfahrunge n anschlössen 1? 
Was biete t hierz u die „masarykologische " Literatu r der letzte n Jahre 2? 

Obwoh l in eigenem Lan d nac h 1948 verpönt , erfreute n sich Masaryk s Persönlich -
keit, sein Leben , sein Wirken un d sein literarische s un d publizistische s Werk ein hal-
bes Jahrhunder t lang relativ großer Aufmerksamkei t im Ausland un d im tschechoslo -
wakischen Untergrund . Di e literarisch e Produktio n in diesem Bereich nah m gerade in 
den letzte n Jahren , als Masary k sogar von dem nu n gestürzte n Regim e teilweise „re -
habilitiert " wurde 3 , einen erhebliche n Umfan g an . Als ihre n Höhepunk t kan n ma n die 
große Londone r Konferen z aus dem Jah r 1986 bezeichnen 4. Dor t trate n run d fünfzig 
im Westen lebend e Geisteswissenschaftle r aller Fachrichtunge n auf un d unterzoge n 
Masaryk s Lebenswer k eine r detaillierte n Prüfung . Aus der Tschechoslowake i konnt e 
damal s noc h nieman d an der Londone r Konferen z teilnehmen . Wenn wir jedoch die 
Londone r Referat e zusamme n mi t dem kur z davor in Pra g erschienene n Sammelban d 

1 Fü r eine informativ e Analyse Masaryks Rezeptio n am Beginn der achtziger Jahre vgl. S k i 1 -
ling, H . Gordon : The Rediscovery of Masaryk. Cross Currents 2 (1983) 87-112. 

2 Hie r wird allerdings nur jene neuer e Literatu r besprochen , die bisher in „Bohemia " nich t 
rezensier t wurde. Fü r weitere Informatione n zu den Publikatione n der letzten Jahre in 
diesem Bereich vgl. BohZ 26 (1985) 104-111, 171-174, 420-424; 27 (1986) 172-175; 29 
(1988) 212-215; 30 (1989) 192-194. -  Vgl. auch mein vom Collegium Carolinu m herausge-
gebenes Buch: Thoma s G. Masaryk' s Realism. Origins of a Czech Politica l Concept . Mün -
chen 1984. 

3 Vgl. den in dieser Hinsich t wichtigsten Artikel von Jan G a 1 a n d a u e r: K 50. výročí smrti 
T. G . Masaryka [Zum 50. Todesta g von TGM] . Rudé právo v. 14.9.1987. 

4 Die in Londo n präsentierte n Vorträge erscheine n soeben in drei Bänden beim Verlag Mac-
millan in London . Bei der Entstehun g dieses Artikels konnte n diese Sammelbänd e jedoch 
noch nich t angesehen werden . Übe r den Verlauf der Konferen z vgl. BohZ 28 (1987) 164-166 
und den informative n Bericht von Anna M. D r a b e k in ÖO H 29 (1987) 115-118. 
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„Masary k a naše současnost" 5 vor un s liegen haben , ergibt dies eine nahez u repräsen -
tative Übersich t über den gegenwärtigen Stan d der historische n Forschun g zu Masa -
ryks Leben un d Werk. Es handel t sich dabe i um kleiner e Abhandlungen , die sich in 
der Mehrzah l mit Detailfrage n beschäftigen , auch wenn dabei oft ausgewiesene Ken -
ner des Gesamtwerk s von Masary k zu Wort kommen . De r grundlegend e Teno r -
trot z gelegentliche r kritische r Stimme n zu einigen Detailaspekte n -  ist die hoh e 
Achtun g der zeitgenössische n Fachwel t vor Masaryk s vielfältigem Lebenswerk . 

Erstaunlicherweis e fehlten in Londo n die Verfasser der vier Monographie n über 
Masaryk , die in den letzte n Jahre n erschiene n sind: Jarosla v Opat , Jiř í Kovtun , Josef 
Kalvoda un d Rolan d J.Hof fmann . Sie alle habe n - von unterschiedliche n Fragestel -
lungen ausgehen d - die neuest e Literatu r über Masary k durc h überau s umfangreich e 
Studie n bereichert . Es sprich t für die intellektuell e Redlichkei t un d Gewissenhaftig -
keit der zeitgenössische n Historiographie , daß sich die umfangreichere n Studie n vor-
wiegend mi t jenen Aspekten von Masaryk s Leben un d Werk beschäftigen , für deren 
Untersuchun g das Materia l auch ohn e die unzugängliche n tschechoslowakische n Ar-
chive zur Verfügung steht . Fü r Forschunge n dieser Art bieten sich natürlic h vor allem 
zwei Bereich e an : Masaryk s frühe r Lebensabschnit t un d seine Tätigkei t im Ausland . 

Jarosla v Opa t veröffentlicht e unte r dem Tite l „Filozo f a politik : Tomá š Garrigu e 
Masary k 1882-1893 " 6 nac h eigenen Worte n einen „Beitra g zu eine r Biographie" . De r 
Verfasser bemüht e sich um eine „synthetisch e Aufarbeitun g von Masaryk s Wirken an 
der Universitä t un d in der tschechische n Gesellschaft " in einem Jahrzehnt , das er mit 
guten Gründe n für ein wichtiges in Masaryk s Leben hält . E r hofft, ein „objektivere s 
un d plastischere s Bild" (S. 25) bieten zu könne n als das in der Literatu r bisher übliche . 
Hierz u benutzt e Opa t die gesamte wichtige Sekundärliteratur , Archivmaterialie n der 
Prage r Universitä t un d die veröffentlicht e sowie Teile der unveröffentlichte n Korres -
ponden z Masaryks . In einer chronologisc h gegliederten Untersuchun g schilder t er 
dan n Masaryk s Leben un d Tätigkei t in dem betreffende n Zeitraum . Di e knap p fünf-
hunder t Seiten einschließlic h des Anmerkungsapparat s bieten eine quellenkritisch e 
un d detailliert e Darstellun g von Masaryk s Tätigkei t un d ihre s gesellschaftliche n Um -
felds sowie der philosophische n un d publizistische n Werke, die er in jener Zei t ver-
faßte . 

Opat s Bemühe n um Objektivitä t wirft allerdings einige Frage n auf7; es führ t den 
Verfasser zu dem Bestreben , die politische n Intentione n Masaryk s möglichs t genau zu 
bestimmen , un d die Inhalt e seiner Texte möglichs t getreu wiederzugeben . Darau s 

5 Masaryk a naše současnos t [Masaryk und unsere Gegenwart] . Vervielfältigtes Manuskript , 
Prah a 1980. Eine ausführlich e Rezensio n s. BohZ 26 (1985) 104-111. 

6 Opa t , Jaroslav: Filozo f a politik. Tomá š Garrigu e Masaryk 1882-1893 [Philosop h und 
Politiker : TG M 1882-1893]. Prah a 1987 (Hrsg. v. Verlag Index , Köln) . 

7 Zu der gegenwärtigen tschechische n Rezeptio n von Opat s Studie vgl. vor allem den interes -
santen Aufsatz von Pet r P i t h a r t : První léta T.G . Masaryka v Praze.  Informac e o knize Ja-
roslava Opat a a několik otázek [Die ersten Jahre TGM s in Prag. Informatione n über ein Buch 
von J.O . und einige Fragen] . In : Listy 7 (1987) Nr . 5 , S.6-10 . Pithart s Fragen beziehen sich 
auf die Eigentümlichkeite n der Denkweise Masaryks, auf die Bedeutun g seines Denken s für 
die Gegenwart , auf die Eigenar t und Bedeutun g von Masaryks „Realismus " und auf eine 
Fülle weiterer Einzelheiten . 
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ergibt sich eine detailliert e Nacherzählun g der vermutete n Absichten un d der Ge -
schehnisse , die jedoch den Leser keineswegs darübe r informiert , was bei dieser Erzäh -
lun g ausgelassen wurde , die keine übergreifende n Zusammenhäng e herstell t un d keine 
Frage n beantwortet . Opa t häl t sich gleichwoh l mi t eigenen Urteile n keineswegs zu-
rück ; diese werden jedoch hinte r scheinba r „objektiv " gültigen Einschätzunge n dar -
geboten wie beispielsweise in dieser Aussage: „Von den Alternativen , die der tschechi -
schen Politi k zu Beginn der neunzige r Jahr e zur Wahl standen , war die Alternativ e 
Masaryk s aus der Sicht der langfristigen Interesse n nich t nu r der Tschechen , sonder n 
aller Völker Mitteleuropas , die optimalst e Alternative. " (S. 461) 

Häufi g äußer t sich Opa t kritisch , wenn es um die Frag e nac h den Mittel n ode r Ma -
saryks Einschätzunge n bestimmte r realer Randbedingunge n geht; er analysier t dabei 
jedoch nich t die vermutete n Motive , Ziele un d gedankliche n Prämisse n Masaryks . Als 
Beispiel hierfü r kan n das folgende Urtei l dienen : „E r [Masaryk ] unterschätzt e die 
Tiefe der ideologische n [ideově politických ] Unterschiede , die zwischen ihm un d 
Grég r bestanden , ähnlic h wie er die Kraft un d Verwurzelun g des tschechische n politi -
schen , programmatisc h konfusen un d mit Radikalismu s belastete n Romantismu s un -
terschätzte. " (S. 461) Es handel t sich also in diesem Buch nich t um Kritik , die sich mi t 
der gedankliche n Klarhei t un d Konsisten z Masaryk s beschäftigt , die seine Prämisse n 
un d seine Argumentatio n hinterfrag t un d seine politische n Standpunkt e in einem 
weiten Spektru m historische r Alternative n betrachte n würde . Opat s kritisch e Me -
thod e erschöpf t sich vielmeh r in zwei gedankliche n Verfahrensweisen : einerseit s 
stütz t sie sich auf Masaryk s eigene nachträglic h selbstkritisch e Äußerungen , anderer -
seits konfrontier t sie gelegentlich Masaryk s Urteil e über die Realitä t mi t Opat s eige-
nen Urteilen . 

Di e Anwendun g einer solche n kritische n Method e führ t unte r andere m zu folgen-
dem Proble m in der zeitgenössische n Rezeptio n von Masaryk : ganz im Einklan g mi t 
Masaryk s Urtei l geht auch Opa t etwa von der Prämiss e aus, „da s europäisch e philoso -
phisch e Denke n erlebt e in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhundert s eine ernst e Krise" 
(S. 75). De r Krisenbegriff, mi t dem Masary k seine Zei t zu erfassen sucht e un d der bei 
ihm eine große Rolle spielte , wird auch von Opa t übernommen . Unte r dieser gedank -
lichen Voraussetzun g teilt Opa t manchma l ausdrücklich , manchma l nu r indirekt , Ma -
saryks überau s harsch e Urteil e über die tschechische n Verhältniss e jener Zeit , ja über 
den Stan d der gesamten europäische n Zivilisation überhaupt . Masaryk s Krisenbegrif f 
entsprac h durchau s vielen ähnliche n Vorstellunge n seiner Zeit ; historisc h gesehen , be-
gegnen un s ähnlich e Haltunge n darübe r hinau s durchgehen d in der europäische n Ge -
schichte . Wird Masaryk s Krisenbegrif f heut e unkritisc h übernommen , entgehe n un s 
-  wie Masary k selbst -  die vielfältigen faszinierende n un d für die Entwicklun g der 
moderne n Welt konstitutive n Ereignisse un d Leistunge n gerade jener Zeit . Mu ß ma n 
nich t gerade Masaryk s Werk eher im Zusammenhan g mi t den historisc h bedeutende n 
Leistunge n seiner Zei t betrachte n als ausschließlic h im Kontex t der tschechische n Ver-
hältnisse ? 

Masary k hatt e viele große Zeitgenossen . Ma x Weber war nu r ach t Jahr e jünger , der 
Begründe r des Pragmatismu s William Jame s nu r ach t Jahr e älter als Masaryk ; währen d 
Masaryk s Kindhei t schrieb Joh n Stuar t Mil l seine für das modern e politisch e Denke n 
wichtigen Essays „O n Liberty " un d „Utilitarianism" ; gleichzeiti g mi t Masary k lehrt e 
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an der deutsche n Universitä t in Pra g Erns t Mach , ein Philosoph , der maßgebende n 
Einflu ß auf das Denke n von Bertran d Rüssel, William Jame s sowie Rudol f Carna p 
un d Morit z Schic k ausübte ; kurz vor dem Ausbruch des Erste n Weltkrieges lehrt e in 
Pra g auch Albert Einstein . Diese Aufzählun g könnt e fortgesetz t werden ; es ist schade , 
daß Masaryk , für dessen Werk Opa t einen wichtigen Ran g unte r den moderne n euro -
päische n Persönlichkeite n beansprucht , in dieser liebevoll gearbeitete n un d umfang -
reiche n Biographi e nich t in einem solche n Rahmen , sonder n stat t dessen vor dem 
Hintergrun d der oft genug beschriebene n Kleinkrämere i der Prage r Tagespoliti k 
dargestell t wird. 

Es ist freilich auch erstaunlich , daß sich ein Buch mit dem Tite l „Philosop h un d 
Politiker " nich t mit den eigentliche n Fragestellunge n der politische n Philosophi e Ma -
saryks beschäftigt . Auch dann , wenn die Name n so wichtiger politische r Denke r er-
wähn t werden wie Joh n Locke , Charle s de Montesqui e ode r Joh n Stuar t Mill , was 
übrigen s keineswegs häufig vorkommt , geschieh t dies nich t mit Bezug auf ihre histo -
risch signifikante politisch e Philosophie ; meist komme n diese Name n nu r als Aufzäh-
lungen von „modernen " ode r „bedeutenden " Philosophe n vor. Di e Ursach e hierfü r 
liegt offensichtlic h darin , daß Masary k selbst den politisch-philosophische n Schrifte n 
dieser Denke r kaum Aufmerksamkei t schenkte . Diese Feststellun g wird auch durc h 
die Studi e von Kovtu n bestätigt , die sich mi t dem Aufenthal t Masaryk s in den Ver-
einigten Staate n im Jahr e 1918 beschäftigt 8. 

Auch bei Kovtun s sorgfältiger Rekonstruktio n des Verhältnisse s von Masary k zu 
Amerika un d seiner Erfahrunge n in den US A finden wir keine Hinweis e darauf , daß 
sich Masary k intensi v mit den spezifischen amerikanische n politische n Traditionen , 
Institutione n un d Denkweise n auseinandergesetz t hätte . E r berief sich oft auf das „de -
mokratisch e Beispiel Amerika " -  ohn e jedoch die wichtigen Unterschied e zwischen 
den englischen , französische n un d amerikanische n demokratische n Traditione n in 
Rechnun g zu stellen . Kovtun s Buch vermittel t den Eindruck , daß sich Masary k wäh-
ren d seiner Amerika-Aufenthalt e meh r um die tschechische n als um die amerikani -
schen Angelegenheite n kümmerte , wobei Kovtu n allerding s der Frag e nac h Masaryk s 
Amerika-Rezeptio n nich t nachgeht . 

Als ein erstaunliche s Beispiel für Masaryk s mangelnd e Vertrauthei t mit dem ameri -
kanische n politische n Denke n kan n die Entstehungsgeschicht e der tschechoslowaki -
schen Unabhängigkeitserklärun g vom Oktobe r 1918 dienen , die Kovtu n als erster an-
han d sorgfältiger Quellenstudie n rekonstruier t ha t (S. 531-536) . Seine Darstellun g 
un d die in seinem ausschließlic h diesem Them a gewidmete n Buch 9 herausgegebe -
nen einzelne n Textentwürf e der Unabhängigkeitserklärun g zeigen deutlich , daß Ma -
saryks ursprüngliche r Entwur f ganz ander s aussah als der von seinen amerikanische n 
Freunde n formuliert e Text der Erklärung ; jene „amerikanisch " anmutende n Züge des 
eigentliche n Textes sind keineswegs auf Masaryk , sonder n ausschließlic h auf die Kor -
rekture n seiner amerikanische n Freund e zurückzuführen . 

8 Kovtun , Jiří: Masarykův triumf. Příběh konce velké války [Masaryks Triumph . Die Ge -
schicht e des Ende s des großen Krieges]. Toront o 1987. -  Vgl. auch Kovtun , Georg e J.: 
Masaryk & America, Testimon y of a Relationship . Washington 1988. 

9 Kovtun , Georg e J. : The Czechoslova k Declaratio n of Indepence . A Histor y of the Docu -
ment . Washington 1985. 
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Den Schwerpunkt von Kovtuns biographischen Studie bildet eine ausführliche Be-
schreibung der Aktivitäten Masaryks in den entscheidenden letzten Monaten des 
Ersten Weltkriegs; ähnlich wie Opat sucht auch Kovtun die Vergangenheit möglichst 
genau zu rekonstruieren, ohne Fragen zu stellen und über seine eigenen Perspektiven 
zu reflektieren. Wie bei Opat gewinnt der Leser auch bei Kovtun den Eindruck, als sei 
die Nacherzählung der als unbestritten vorausgesetzten Fakten ohne kritische Hinter-
fragung das Ergebnis eines aufrichtigen Glaubens an „Wissenschaftlichkeit" und 
„Objektivität", wenn nur die „Faktendarstellungen" sorgfältig genug sind, dann aber 
auch das Resultat einer tiefen Bewunderung für Masaryk, die - wie die Liebe - nicht 
fragt, sondern nur zuschaut. Wir wissen aber heute, daß jede Darstellung auf gedank-
lichen Konzepten beruht und daß deshalb bei jeder Darstellung die explizite kritische 
methodologische Selbstreflexion wichtig ist. Die „Fakten" allein sagen noch nichts 
aus; die Geschichte, die uns ein Historiker erzählt, hat er selbst erschaffen. 

Kovtuns Erzählung ist spannend und klar geschrieben. In übersichtlicher Form bie-
tet sie eine Fülle von Material nicht nur über Masaryk, sondern in weiten Passagen 
auch über die historischen Zusammenhänge, in denen sich Masaryk befand; man kann 
sich gut vorstellen, welches Interesse dieses Buch in der nun befreiten Tschechoslowa-
kei finden könnte. "When ordinary men and women think of politics, what sort of vi-
sion do they most readily conjure up in their minds? To a great extend they think first 
of politicians. For most people find it easier to think in terms of personalities than of 
ideas."10 Diese allgemeine Neigung zur Personalisierung von Geschichte und Politik 
wird sicherlich den Hunger nach Informationen über Masaryk in der Tschechoslowa-
kei zusätzlich noch verstärken, und gerade Kovtuns Buch wird diesem Bedürfnis ent-
gegenkommen. 

Die vielen Fragen, die dem Rezensenten am Herzen liegen, werden die meisten Le-
ser mit Sicherheit nicht stören. Eine dieser Fragen, und zwar die zentrale, betrifft die 
Rechtfertigung jener herausgehobenen Stellung in den angesprochenen Entwicklun-
gen, die bereits im Titel „Masaryks Triumph" der Person Masaryk zugeschrieben 
wird.KovtunsiehtMasaryk„imZentrumdesWeltgeschehens"(S.365), in der ame-
rikanischen Diplomatie schreibt er ihm die Stellung „des bedeutendsten intellektuellen 
Vermittlers zwischen Amerika und dem mittleren Europa" zu (S. 561), hinsichtlich 
der Tschechen und Slowaken heißt es, „Masaryk führte die Tschechen und Slowaken 
zum höchsten Ziel ihrer modernen Geschichte." (S.646) Und doch bietet Kovtun 
auch unzählige Hinweise, die eine derartige Einschätzung keineswegs rechtfertigen. 

Hierzu gehören beispielsweise Masaryks vielfältige Schwierigkeiten, sich bei den 
entscheidenden politischen Stellen in den USA Gehör zu verschaffen (z. B. S. 225,272, 
288, 304, 455) und seine verfehlten Bewertungen der Situation in Rußland (S.208). 
Doch auch über seine Kontakte mit den tschechischen Politikern lesen wir: „Er hatte 
keinen direkten Einfluß auf die Politiker zu Hause und stand mit ihnen nicht in Ver-
bindung" (S. 170); auf derselben Seite heißt es, daß Masaryk auch „keinen direkten 
Einfluß auf das große propagandistische Ereignis, das die Dringlichkeit der Lösung 
der Nationalitätenfrage in Mitteleuropa betonte: auf den Kongreß der unterdrückten 

10 Cole ,G.D.H. and M.: Guide to Modern Politics. London 1934, 347 f. 



E. Schmidt-Hartmann,  F. G. Masaryk und das Ende einer Epoche 111 

Völker in Rom " ausübt e (S. 208). Bei Präsiden t Wilson fand Masary k - ander s als Pa -
derewski in der polnische n Frag e -  bei weitem keine große Resonanz , wenn wir Kov-
tu n folgen (S. 185 f., 225, 239, 365, 417, 431 f.). Wie es scheint , bahnte n sich die ame -
rikanische n Entscheidunge n jeweils schon an , bevor Masary k die Bühn e betra t 
(S. 160, 220, 543). Di e Umständ e wollten es auch , daß Masary k oft gerade in entschei -
dende n Augenblicken „seine s Triumphs " nich t dabei war, so etwa bei den Genfe r Ver-
handlunge n zwischen den Exilpolitiker n un d den aus der Heima t angereiste n politi -
schen Repräsentante n (S. 579), ode r in Prag , als der tschechoslowakisch e Staat ausge-
rufen (S. 287) un d Masary k zum Präsidente n gewählt wurde (S. 602). 

Kovtu n zufolge scheine n vielmeh r ander e Faktore n bei der Entstehun g des tsche -
choslowakische n Staate s die entscheidend e Rolle gespielt zu haben : vor allem Edvar d 
Beneš (S.208 , 296-302 , 311, 424 f.), die tschechoslowakische n Legione n in Ruß -
land 11, die strategisch-politische n Überlegunge n der Großmächt e un d der Wande l der 
tschechische n politische n Verhältniss e in der Monarchie . Dementsprechen d komm t 
Kovtu n in seiner abschließende n Zusammenfassun g der Verdienst e Masaryk s zu eine r 
wenig überzeugende n Aufzählun g von allgemeine n Sachverhalten , die oft eher in-
direk t mit Masary k verknüpf t sind (S. 645 f.). In der Ta t biete t dieses Resüme e Stoff 
für unzählig e Fragen , die eine r eigenen Behandlun g bedürfte n (ist es z. B. gerechtfer -
tigt zu behaupten , Masary k „hab e die tschechoslowakisch e Auslandsarme e begrün -
det" , ode r schuf Masary k in „seine r Auslandsbewegung " tatsächlic h „de n Ker n der 
künftigen tschechoslowakische n Demokratie"?) . Insgesam t biete t Kovtun s Buch eine 
Füll e von Hinweise n darauf , daß die komplexe n Vorgänge, die zur Entstehun g des 
tschechoslowakische n Staate s führten , keineswegs mi t dem Name n einer Perso n 
identifizier t werden dürften . In der Erste n Republi k erfreut e sich der Han g zur Perso -
nalisierun g der Entstehungsgeschicht e des tschechoslowakische n Staate s großer 
Popularität , doc h war diese Tenden z auch heftig umstritten . Aus Kovtun s Buch geht 
implizi t hervor , warum die Masaryk-Legend e damal s kritisier t wurde . 

Vielleicht auch durc h den Widerspruc h gegen die Mythologisierun g Masaryk s un d 
der Entstehun g der Erste n Republi k motiviert , ha t Josef Kalvoda eine umfassend e 
Studi e zu einem nahez u identische n Them a vorgelegt: „Th e Genesi s of Czechoslova -
kia"1 2 . Kalvoda näher t sich seinem Them a mi t größere r Skepsis als die beiden andere n 
Autoren : "Since reasonabl e peopl e ma y desagree and ther e ma y be mor e tha n on e 
correc t (or wrong) interpretatio n of an historica l science" , sind geschichtswissen -
schaftlich e Aussagen nu r mi t Vorsicht zur Kenntni s zu nehmen : "History , indeed , is 
an inexac t event " (S. VII f.). Historisch e Ereignisse lassen sich, wie Kalvoda meint , 
nich t leich t erklären : "Although historica l events are unique , the y are brough t abou t 
and conditione d by series of interrelate d event " (S. 1). In seiner einführende n Diskus -
sion der dre i bekannteste n Interpretatione n der Entstehungsgeschicht e der Tschecho -
slowakei unterzieh t Kalvoda gleich zu Beginn die Masaryk-Legend e einer Kritik , un d 

11 Zu diesem Them a vgl. auch den älteren Aufsatz von Jiří Kovtun : Masaryk, Wilson a inter -
vence v Rusku [M. , W. und die Interventio n in Rußland] . Svědectví (1980) Nr . 61, 
S. 143-174. 

12 Kalvoda , Josef: The Genesi s of Czechoslovakia . Boulder 1986 (East Europea n Mono -
graphs 209). 
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seine Studi e ist insgesamt ander s konzipier t als Kovtun s Buch 1 3 . Ma n kan n nu r hof-
fen, daß auch dieses Buch bald in einer tschechische n Ausgabe in den tschechoslowa -
kischen Buchhandlunge n zu finden sein wird. Zusamme n mit Kovtun s Buch würde es 
den Lesern eine gute Gelegenhei t bieten , zwei sorgfältig dokumentiert e historisch e 
Studie n zu ein un d demselbe n Them a miteinande r vergleichen zu können : eine 
anschaulicher e Illustratio n der inhärente n Problemati k der Geschichtsschreibun g 
kan n ma n sich kaum vorstellen 14. 

Kalvodä s Interpretatio n der Entstehungsgeschicht e der Tschechoslowake i such t 
sowohl den politische n Bestrebunge n zur nationale n Eigenstaatlichkei t im Land e 
selbst meh r Bedeutun g einzuräumen , als dies die Vertrete r der Masaryk-Legend e tun , 
als auch der Roll e der tschechoslowakische n Legione n in Rußlan d gerechte r zu wer-
den , die -  weit davon entfernt , „von Masaryk " organisier t worde n zu sein -  ein wech-
selhaftes Verhältni s zu ihm hatte n un d oft in direkte m Widerspruc h zu ihm handelten . 
Kalvoda geht dabe i ausführlic h auf alle nu r denkbare n Argument e der Anhänge r der 
Masaryk-Legend e ein, die er gut kenn t un d dahe r antizipiert . Obwoh l auch Kalvoda 
selbst gelegentlich seine Sympathie n in problematische r Weise zum Ausdruc k bringt , 
wenn er etwa Kramář s Verhältni s zu Rußlan d als „stron g conviction " bezeichnet , 
Masary k dagegen unterstellt , „bein g pro-Russia n was merel y a tactic " (S.495) , un d 
obwoh l ander e Historike r mi t guten Gründe n die Bedeutun g einzelne r Entwicklun -
gen ander s bewerte n werden (etwa hinsichtlic h der Roll e der tschechoslowakische n 
Legione n in Rußland) , gehör t das Buch Kalvodä s zu den interessanteste n Studie n zu 
diesem Kapite l der tschechoslowakische n Geschicht e überhaup t un d wird zweifellos 
seinen Plat z unte r den dauerhafte n Standardwerke n finden 15. 

Di e vierte unlängs t erschienen e umfangreich e Studi e über Masary k ist der erste Teil 
des großangelegte n Werkes „T . G . Masary k un d die tschechisch e Frage " von Rolan d 
J. Hoffmann 1 6. D a es in dieser Zeitschrif t nich t üblich ist, die vom Collegiu m Caro -
linu m herausgegebene n Büche r zu besprechen 17, soll an dieser Stelle nu r auf zwei Ver-
dienst e dieser Arbeit hingewiesen werden : ersten s ist es die bisher ausführlichst e 
Bearbeitun g des Themas , un d zweiten s stellt Hoffman n Masary k nich t nu r in den um -
fassenden gesellschaftlich-politische n Zusammenhan g der Habsburgermonarchi e je-
ne r Zeit , sonder n unternimm t auch den Versuch , Masary k un d die tschechisch e Frag e 

13 Eine zusammenfassend e Behandlun g der von Kovtun bearbeitete n Themati k durch Kalvoda 
s. Kalvoda , Josef: Masaryk in America in 1918. JbG O 27 (1979) 85-99. 

14 Zu dem naheliegende n Vergleich der Bücher von Kovtun und Kalvoda, jedoch mit andere n 
als den hier entwickelte n Überlegungen , vgl. die Buchbesprechun g von Ivan Brych t a in 
Kosmas 7 (1988) 241-249. 

15 Fü r eine ausführlich e Besprechun g dieses Buch durch einen anonymen , jedoch offensichtlic h 
gut informierte n Prager Historike r vgl. Kla tovský , Jaroslav (Ps.) : Masaryk - agent 
britské tajné služby? [Masaryk - ein Agent des britische n Geheimdienstes?] . Proměn y 25 
(1988) Nr . 3, S. 74-83. 

16 Hoffmann , Rolan d J.: T.G . Masaryk und die tschechisch e Frage. Bd. 1: National e Ideo -
logie und politisch e Tätigkeit bis zum Scheiter n des deutsch-tschechische n Ausgleichsver-
suchs vom Februa r 1909. Münche n 1988 (Veröffentlichunge n des Collegium Carolinu m 58). 

17 Ausführliche Rezensione n s. ČM M 108 (1989) 319-312 und Ost Europ a Foru m (1989) 
113-116. 
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als Fallstudi e eines allgemeine n Phänomen s zu betrachten , nämlic h der „Vollstrek -
kun g einer nationale n Revolution " (S. 449-461) . 

Mi t diesen Studie n erschöpf t sich die „masarykologische " Literatu r der letzte n 
Jahr e bei weitem nicht . Umfangreich e Arbeiten liegen zu philosophische n Aspekten 
des Wirken s von Masary k vor 1 8 . I n vielen Spezialstudie n beschäftigen sich Historike r 
mit einzelne n Aspekten seiner Tätigkeit , häufig in den frühe n Lebensabschnitte n Ma -
saryks19. Es liegt ein Buch über die Zei t seiner Präsidentschaf t vor, das großes Inter -
esse in der Öffentlichkei t hervorrief ; es ist eines der wenigen Bücher , die neu e Doku -
ment e zu diesem Aspekt bieten können 2 0 . Ein amerikanische r Aufsatz legte eine 
wohlbegründet e zusammenfassend e Analyse der Rolle Masaryk s im politische n 
Leben der Tschechoslowake i vor un d provoziert e eine lebhaft e Diskussion 2 1. 

Insgesam t wurde gegen End e der fünfzig Jahre , in den sich die Rezeptio n Masaryk s 
nich t frei entwickel n konnte , so viel an nützliche m Materia l zusammengetrage n un d 
veröffentlich t (mi t Ausnahm e der Rolle Masaryk s in der Erste n Republik) , daß ma n 
heut e in der Tschechoslowake i keine n Grun d hat , über den Mange l an Grundlage n für 
eine unsere r Zei t angemessen e öffentlich e un d kritisch e Auseinandersetzun g über Ma -
saryks Bedeutun g für unser e Gegenwar t zu klagen. Vorausgesetzt freilich, daß ma n 
nich t unkritisc h der auch unte r den hier genannte n Autore n offensichtlic h noc h viru-
lente n Neigun g nachgibt , die Masaryk-Legend e abermal s zu kultivieren , selbst wenn 
die von ihne n verwendete n Materialie n dem widersprechen . 

18 Novák , Josef: On Masaryk. Texts in English and German . Amsterdam 1988. Zu den Au-
toren , die in diesem Bereich besonder s häufig zu Wort kommen , gehört Jan Patočka , Erazim 
Kohák , Antoni e van den Beld; unte r den Fragestellunge n sind oft Untersuchunge n zum Ver-
hältni s Masaryks zu andere n Denker n zu finden , etwa Masaryk und Husserl , Masaryk und 
Nietzsche , Masaryk und Tolsto j etc. 

19 Vgl. u.a . O táhal , Milan : The Manuscrip t Controvers y in the Czech Nationa l Revival. 
Cross Current s 5 (1986) 247-277. -  Opa t , Jaroslav: Schauer s „Two Questions " and T. G . 
Masaryk. Kosmas 3 (1984) Nr . 1, S.59-91 . -  Skil l ing , H . Gordon : The Permanen t Dis-
senter . The Hilsne r Case and Anti-Semitism . Cross Current s 8 (1989) 243-260. 

2 0 Pec h áček , Jaroslav: Masaryk, Beneš, Hra d [M. , B., die Burg]. Münche n 1984. Vgl. auch 
BohZ 26 (1985) 422-424. 

21 Campel l , F . Gregory : Empt y Pedestals? SR44 (1985) 1-5. 



C Z E C H L I T E R A T U Ř E F R O M 1945 T O T H E MI D 1980s: 
A R E V I E W 

By Robert B. Py nsent 

Thi s collective volume*, edite d by Duša n Jeřábek , is th e latest attemp t to compos e 
a histor y of post- war Czec h literatuře . On e migh t say tha t since , for Part y and patrio -
tic politica l reasons , it has been impossible to publish a comprehensive , politicall y 
impartia l histor y of Czec h literatuř e in Czechoslovaki a since th e last war or since 
1948, any attemp t is futile, and , on to p of that , time-consumin g and nerve-rackin g for 
th e contributors . Th e various author s in thi s volume , Jeřábe k and Vlastimil Válek for 
literatuř e 1945-48 , Jiř í Pavelka , apparentl y th e volume' s politruk , for verse 1948-86 , 
and for th e politica l and cultura l backgroun d of th e whole period , Mila n Suchome l for 
prose fiction , 1948 to th e end of th e 1960s and for 1960s drama , and Jiř í Kudrná č for 
prose and dram a of th e 1970s and 1980s, have taken few risks. 

Indeed , because of when th e boo k went to prin t some of th e omission s even look a 
little quain t today . Rzounek' s useless histor y of moder n Czec h literatuř e becam e a 
cause celěbre because he mentione d various émigré writers, thoug h he left thei r name s 
ou t of th e index . Still, since 1988, particularl y since Septembe r (Micha l Cernik' s in-
terview in Rudé právo and th e Semina r for Scholar s of Czec h and Slovák in Dobříš ) 
and since th e subsequen t bickerin g of Bastlová, Vlašín, Háje k and other s in Kmen,  and 
since Peterka' s assessment of th e "Gordia n knot " of Czec h 1960s literatuře , also in 
Kmen (June , 1989) it has becom e norma l to write abou t certai n authors . Thoug h some 
writers are "outsid e th e competenc e of th e Writers ' Association " (i.e . writers like 
Havel , Vaculík or Kriseová, who are a police matter) , on e was, apparently , conside -
ring th e publicatio n of peopl e like Putí k or Ivan Klíma (no w a shor t story has been pu -
blished) and Kolář ; collection s of verse were due to com e ou t by Wernisch (no t men -
tione d by Pavelka for th e 1960s, however importan t he was at tha t time ; he is generally 
mentione d in literar y critica l monographs , e.g. by Peterka , and does publish transla -
tions ) and Siktanc . 

Th e chief problé m with Jeřábek' s Česká literatura od roku 1945 is tha t it devote s so 
muc h space to writer s (nearl y all poets ) who m n o on e read s an d who have contribute d 
nothin g positive to th e developmen t of Czec h verse, thoug h the y have had a negative 
impac t in tha t th e mass of collections , selected poems , collecte d poem s and bibliophil e 
edition s of thei r poem s which have appeare d in th e 1970s and 1980s have ušed up a 
great deal of pápe r and printing-pres s tim e and so, theoretically , prevente d th e publi -

* J e ř á b e k , Duša n (Ed.) : Česká literatur a od roku 1945 do poloviny let osmdesátýc h 
[Czech literatuř e from 1945 to the mid 1980s]. Brno 1988; this review article was written in 
June 1989, i. e. before the Novembe r putsch . 
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catio n of mor e valuable literatuře . O n th e othe r hand , if I ma y slightly perver t Palác -
ký's words, every natio n has th e literatuř e it deserves. 

I t would be senseless if I enumerate d th e omission s (authors ) in thi s boo k for every 
reade r of thi s Journa l coul d mak e th e list in his head . To be sure, on e is concerne d tha t 
perhap s no t every Czec h undergraduat e who uses th e work as his basic text-boo k 
would be able to mak e a similar list. I should , however , like to poin t ou t a few perver-
sions, unnecessaril y heavy politica l loadings , and some tendencie s to meaningles s 
cliché . 

I begin with th e last. Since th e beginnin g of th e nineteent h centur y in centra l Europ e 
as a whole , the n since th e last two decade s of th e centur y in th e Bohemia n Lands , th e 
notio n of synthesi s as an artisti c and , indeed , religious, goal has been fashionable . 
On e understand s why tha t was so in th e Fin de siěcle: Czech s felt thei r society was 
crumblin g and tha t thei r religion had failed and so synthesi s accrue d qualitie s of a pa-
nacaea . In fact, except in term s of th e Hegelia n dialecti c and its derivatives, and in th e 
natura l sciences , synthesi s is normall y an unusefu l word or a word which helps its em-
ployer to avoid analysis. In this boo k th e following works are called syntheses , syn-
theti c or attempt s at synthesis: Kainar' s Moje blues (M y blues) , Holan' s NocsHamle-
tem (A night with Hamlet ; twice on p . 66), Skala's Co si beru na cestu (What F m takin g 
on my journey) , Peterka' s Autobiografie vlka (Th e autobiograph y of a wolf, pp . 101 
and 127), Vyhlidal's Cirkus, Skala's collecte d 1957-68 verse, Lomikámen  (Saxifrage), 
Janovic' s Báseň o sněžné levitaci (Poe m an snow levitation) , alltogethe r prose of th e 
1970s and 1980s (p . 130 thre e times , then , pp . 134, 140), Fuks' s Obraz Martina Blas-
kowitze (Pictur e of M.B) , Hrabal' s prose in generá l (p . 135), Pavel' s "Syn celerovéh o 
krále" (Son of th e celeriac king) and "Pohádk a o Raškovi" (Tale of Rašek) , Mirosla v 
Skala's Holubník na odvrácené straně Měsíce (Dove-co t on th e othe r side of th e moon) , 
Otčenášek' s Pokušení Katerina (Katerin a trials, twice on p . 148), Kolárová' s 
Muj chlapec a já (M y boy and me) , and Pecháček' s Dobří holubi se vracejí (Goo d 
pigeon s com e back) . Valenta's/í& za zeleným světlem (Follo w th e green light) fails to 
achieve synthesis , and Kozak' s Adam a Eva just promise s some synthesi s in th e 
future . 

Th e boo k takes as its date s for literar y period s th e conventiona l politica l dates , 
which do no t necessaril y com f or t with any marke d chang e in literar y trends . 1945 ma y 
be a significant dáte , since a few Communis t writers of th e old Avant-Gard e had no t 
been publishin g for a coupl e of years, and a few, largely minor , writers returne d hom e 
from exile and so began publishin g in Bohemi a again. O n th e othe r hand , on e coul d 
say tha t 1945 saw th e beginnin g of th e Organisation , henc e centralis atio n and bureau -
cratisation , of literatuře . Thu s 1948 become s an unusefu l dáte , like 1956. Th e Soviet 
Twentiet h Part y Congres s had n o immediat e impac t on Czec h literatuře . Th e first 
Thaw , th e "mini-Thaw" , ma y be said to have begun with Skvorecky's lively, puber -
tally narcisistic , Scottesquel y fence-sitting , but mor e or less pro-Communist , Zba-
bělci (Th e Cowards) . Th e real Tha w did no t set in muc h before 1963; on e think s of 
Havel' s Zahradní slavnost (Th e Garde n Party) . Neithe r work is mentione d in th e 
boo k unde r review (at th e Septembe r 1988 Dobří š Seminar , th e head of th e Academy' s 
Literar y Institute , Han a Hrzalová , stated tha t no on e could děn y th e importanc e of 
Skvorecky's novel for th e developmen t of moder n Czec h literatuře) . 1970 or 1971, th e 



116 Bohemia Band 31 (1990) 

Part y Purges , is possibly a serious dáte , since so man y writers were blacklisted . O n th e 
othe r hand , 1970s literatuř e carrie d on very muc h in th e style of 1960s literatuře ; th e 
Ich-Form  prevailed , like th e intellectua l hero ; social criticism increased , bu t politica l 
criticism of th e past (excep t of th e latě 1960s) diminishe d to almos t nothing . Accordin g 
to Kudrná č 1970s (an d 1980s) fiction is marke d by a "search for a new hero " (passim); 
if he is right , and he certainl y is no t as far as th e mainstrea m is concerne d e. g.: Cerven -
kova's Semestr života (A ter m in life), Berkova' s Knížka s červeným obalem (Littl e 
boo k with red cover) , Dusek' s Lovecií&íž^Happiness  hunter) , Nemec' s Hra na slepo 
(Playin g blind) , tha t ma y tur n ou t to be an importan t idea . 

O n th e 1940s it is clearly wron g to mak e Pila ř so importan t (Pila ř was in charge of 
th e Writers ' Association publishin g house ) and no t to mentio n Haukov á (p.6) . Th e 
little antholog y of anti-Germa n verse Křik koruny české (Paris , 1940) is mentione d 
with some melodrama , but th e name s of its editor , Josef Palivec , and on e of its best 
know n contributors , Rudol f Medek , are omitte d (p . 8). Tha t is typica l of th e fudging 
tha t goes on in thi s book . Tha t type of fudging bears fruit , when Jeřábe k and Válek 
quot e lengthil y from Gottwalď s Speech at th e constituen t Congres s of th e Czechoslo -
vak Writers ' Association (March , 1949) and thu s conveys to th e undergraduat e reade r 
somethin g of th e repugnanc e of Stalinis t manipulatio n of informatio n and th e arts 
(p . 14). All th e emphase s on th e lasting value of th e 1940s and 1950s literar y critica l 
works of Nejedl ý and Stolí surprises me because I shoul d no t have though t such 
distortion s of realit y were necessary . Jeřábe k and Válek, like mos t of th e othe r contri -
butor s to thi s book , attac k Socialist Realism - for which ther e is a new generá l euphe -
mism , schematismus, since socialistický realismus sound s as if it is/was "good". Jan 
Kozá k was considere d a reform writer in th e early 1960s. Accordin g to Kudrnáč , and 
essentially I agree, Kozá k has no t change d muc h since then : "All Kozak' s writin g is a 
modificatio n of th e 1950s constructio n novel" (p . 140). Pavelka spend s a great deal of 
tim e on Halas' s verse, but does no t mentio n his last collectio n (an d fragments) ; date s 
of publicatio n of book s by Seifert are sometime s falše, since publicatio n abroa d does 
no t apparentl y count . A great deal of tim e is spen t on Nezva l and th e 1950s, but no t a 
word is said abou t his brutish emasculatio n of his own interwa r verse. (Similarl y thi s 
boo k does no t mentio n tha t Majerov á omitte d th e centra l characte r of her Náměstí re-
publiky (Plac e de la République ) in her 1947 revision, because Russian anarchist s were 
n o longer th e don ě thing . Suchomel , however , analyticall y despatche s Řezáč' s Socia-
list Realist work - and point s ou t tha t th e resettlemen t of forme r Germa n territorie s in 
th e Bohemia n frontie r regions was no t even a ne w literar y them e (he cites Sedlmaye -
rová and Říha) . Similarly he dismisses M.V. Kratochvil' s tediou s historica l novels of 
th e 1950s, but even Suchome l can sometime s slip int o th e mythopoei c language of th e 
author s he is treating . Thus , writin g of Josef Toman' s Slovanské nebe (Slav heaven) , 
he speaks of th e "victory of th e Slav nation s in World War I I " (p . 39). Still he conveys 
th e atmospher e of th e 1950s well with Statement s like "The historica l novel received 
th e task of re-evaluatin g th e nationa l past and tradition s from th e poin t of view of th e 
present " (p . 37), and "Satire was entruste d with th e task of revealing th e interna l and 
externa l enemie s of socialism" (p . 42). In othe r words, literatuř e becam e an instrumen t 
of th e politicians . 

Pavelka is inaccurat e abou t th e f ate of Literární noviny at th e end of th e 1960s; from 
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th e way he writes on e imagine s th e inaccurac y is deliberate . Firs t ther e was a govern-
men t or Part y version, edite d by Zelenka , to oppos e th e Writers ' Association weekly, 
which the n becam e Literární listy and the n plain Listy. Also, Fvářwas no t publishe d 
in on e run from 1964 to 1969. Altogethe r th e pages on th e 1960s and 1970s cultural -
politica l Situatio n (pp . 44-48 , and 97-99 ) will be useful to historian s in years to com e 
as a semi-officia l Statemen t of th e Part y line . Sotola' s replacemen t of Ivan Skála as Firs t 
Secretar y of th e Czechoslova k Writers ' Association in 1964 is an example of th e gro-
wing conflic t "between progressive and regressive forces in th e literar y Community , a 
conflic t which was aided by th e error s and inconsistencie s of th e Novotn ý leadership " 
(p . 47). On e has almos t forgotte n tha t at th e secon d congres s of th e Czec h Writers ' As-
sociatio n (1977), literatuř e was again given a task; no w its main task was "to join in th e 
struggle for securin g world peace " (p . 99). Th e boo k cam e ou t to o latě to mentio n th e 
resignation s of Kozák , Skála and Nohej l for healt h reason s from thei r function s in th e 
Czechoslova k and Czec h Writers ' Association s at th e beginnin g of 1989. No t lon g be-
fore tha t Čejka had been promote d from editor-in-chie f of th e Part y weekly Fvorba, 
to deput y chief of cultur e in th e Centra l Committee . A little later he becam e chief -
when Mirosla v Mülle r (Kapek ) resigned . 

In th e chapte r on latě 1950s and 1960s verse Pavelka spend s a great deal of tim e on 
Ivan Skála, but instea d of giving his own judgement , he uses others' : thu s for works 
like Máj země (Ma y of th e land ) or Fronta je všude (Th e Battl e Fron t is everywhere) 
he uses Rzounek . Her e th e user of th e volum e would appreciat e serious critica l apprai -
sal from Pavelka , since in th e Skála Collecte d Poem s onl y expurgate d versions of th e 
1950s propagand a verse appear . Th e importanc e of Jiř í Taufe r as an origina l poe t is 
overplayed , and his importanc e as a translato r is underplayed . Pavelka' s own love of 
Floria n (who was certainl y admire d by man y reader s in th e 1960s and early 1970s) 
leads him to spend far to o muc h tim e on thi s blandpoet . Holub' s 1969 collection , Ačkoli 
(Although) , is describe d as "ideologically problematic" , even if, Pavelka continues , 
th e poeť s "humanis t accen t is here becomin g mor e pronounced " (p.62 , see also 
pp . 100,102) . Th e word "humanist " is a cliché which was particularl y overemploye d 
in th e Brezhnevit e era; I do no t believe its meanin g is clear even to mos t of thos e who 
use it. (I n th e Nationa l Revival Kollá r ušed it equally unclearl y and , thence , at th e end 
of th e centur y so did Masaryk. ) Th e concep t "humanising " is almos t as vague an d alm-
ost as muc h of a cliché . Thu s even Suchomel , who has generally writte n a balanced , 
politicall y unbiased , accoun t of Sixties prose (given tha t half contemporar y writers are 
omitted ) says of th e her o in Frýďs Krabice živých (Box for th e living), "The humanis -
ing force [... ] was victoriou s in him " (p.80) . Perhap s I am being unfai r here since 
"humanise " coul d be understoo d to be an emotiv e opposit e of th e "brutal " attributa -
ble to th e flagitiousness of Germa n concentration-cam p personnel . 

Suchome l dismisses Pluha ř as a didacti c novelist (he uses th e term , "pedagogical", 
p.81) an d gives serious assessment s of a significant mino r nouveau romancier, Jiř í 
Fried , and of th e mino r populä r writer who was onc e know n as "the Presidenť s (No -
votny's) writer", Jan Procházka , whose works have apparentl y onl y recentl y left th e 
black list, and of th e experimenta l Vyskočil (who perform s his dram a mor e or less 
freely, but whose works are no t publishe d and who was has onl y recentl y com e to be 
mentione d in th e press) . 
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Suchome l also writes succinctl y and usefully of th e first postwar Czec h novel to be-
com e somethin g like a bestseller in th e Unite d Kingdom , Styblova's Mne soudila noc 
(Night' s judgement) , which was mean t to be publishe d in 1948, but did no t appea r un -
til 1957. (Sometime s thi s work is considere d th e beginnin g of th e Tha w rathe r tha n 
Skvorecky's Zbabělci.) Th e reason th e boo k sold so well in Englan d was tha t abortio n 
was as "hot " a them e ther e as in Czechoslovakia . Mne soudila nocis a documen t of th e 
time s rathe r tha n great literatuře . 

Suchome l respect s Fuk s for th e same labyrinthin e playfulness tha t he is respecte d 
for by man y Czec h intellectuals , and indee d intellectual s in othe r socialist countries . 
Fuk s is respecte d in th e West as a powerfu l writer of stories and novels abou t th e per -
secutio n of th e Jews. In th e East he is read for th e meaning s tha t can be sucked ou t of 
mos t of his works. In Pan Fheodor Mundstock  and Mí černovlasí bratři (M y black-
haire d brethren ) Fuk s has, maintain s Suchomel , "create d a style whose essentia l cha -
racteristic s are hidde n conflict , Systems of witholdin g and alluding , and a rituá l of dark 
discretion . I t is what remain s unexpresse d tha t plays th e mos t importan t role " (p . 89). 
Kudrná č speaks of Fuks' s playing with reality , his deliberat e little "displacement s of 
mino r authenti c contemporaneou s facts" (p . 131). If, however , Kudrná č accept s 
Fuks' s "mystification" , he canno t say of Oslovení z tmy (Address from th e dark ) tha t 
itis "unambiguousl y aparabl e on th e end of th e world" (p . 131) -  especially when Fuk s 
has his narrato r say nea r th e beginnin g of th e novel, "I realised it was th e end of th e 
world" (Osloveníz tmy,  Prague , 1972, p . 13). Th e society referred to is actuall y prob -
ably Pragu e Jewry in th e late 1930s and early 1940s and th e novel constitute s in par t a 
reactio n against th e short-live d official anti-Semitis m of 1970-71 . Intellectuall y th e 
novel is importan t because it states tha t ther e is n o longer any guilt; ther e is only re-
sponsibility . Furthermore , all totalitarianis m is immanentl y in man , and only Satan 
ma y say life is elsewhere . In Fuks' s last novel , th e over-lon g Vévodkyně a kuchařka 
(Th e Duches s and th e coo k - but , given th e Content s of th e novel, th e title coul d also 
be translated , Th e Duches s and a cooker y book) , Kudrná č sees again th e withhel d or 
incompletel y revealed secret s Fuk s enjoys playing with , but he also sees th e work no t 
simply as an historica l (an d Idoubt i t i s that) , but also as a social novel (p . 132). If hei s 
thereb y suggesting tha t th e reade r should relat e th e events apparentl y narrate d from 
1897/9 8 to curren t events in Czechoslovakia , the n tha t need s furthe r explaining . 
Kudrná č ma y be right ; the n thi s novel is a particularl y powerfu l (while still playful) 
Statement . A them e which helps tie th e would-b e bizarr e set of episode s togethe r is th e 
Duchess' s writin g a play abou t th e fall of th e Roma n Empire , based on her readin g of 
Tacitus , Petroniu s and Marcu s Aurelius (th e last two were populä r in th e 1890s). As 
a whole th e novel ma y be seen as on th e surf ace a pictur e of th e decayin g Austro-Hun -
garian Empire ; indee d Fuk s lures th e reader , sometime s tendentiously , int o doin g so. 
Nevertheless , a large par t of th e novel is taken up by a disquisitio n on lookin g glasses, 
and so the fall of Rom e pre-reflect s th e fall of th e Habsburg s and thi s pre-reflect s th e 
fall of th e ne w feudal regime, th e Brezhnevit e systém. In th e Brezhnevit e systém ari-
stocrac y and lackeys exist, but also th e middl e rank s outsid e th e Part y apparat who 
actuall y get thing s done . Th e internationa l aristocrac y Fuk s imagine s in Vienna is 
matche d by Brezhnevit e interbreedin g (e. g. th e ex-Stalinist , ex-libera l Czec h poet , 
Maršíček , who helpe d to run th e Bulgarian Cultura l Centr e in Pragu e in th e 1970s and 
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1980s, allegedly because of family connection s with th e Zhivkovs) . Fuk s does no t 
write tha t th e socialist systém is decayin g and will soon fall, but his manne r of com -
positio n leads th e reade r to imagin e th e autho r ma y be thinkin g that . Vévodkyněa ku-
chařka contain s lots of jokes, deliberat e distortions , perhap s jokey and perhap s se-
riou s Czec h patriotis m - but it also contain s unwante d distortions , for example , th e 
coachman' s made-u p bow-tie , th e Czec h mistake s in th e Germa n dialogue , th e consi -
sten t misspellin g of th e Frenc h Rothschilds . I t is a parod y of Frivialliteratur as well as 
a myster y game as well as a stud y of homo ludens (in thi s čase mainl y mulieř), but be-
cause love does no t belon g to Fuks' s code , he canno t deal with fin-de-siěcle  Vienna . 
What we end up with is a produc t of snobbish superficiality . 

Fro m Fuk s Suchome l moves via Hraba l (soun d brief treatment ) to Páral . Fo r some 
reason he omit s Paral' s first work, Šest pekelných nocí (Six  inferna l nights ; Suchome l 
writes abou t th e boo k in an articl e in Romboid, 6,1989), . but his analytica l Statement s 
on Paral' s subsequen t loose pentolog y (1964-71 ) are precisely formulated . H e avers 
tha t th e pentalog y is a re-evaluatio n of th e literar y experienc e of th e previou s (two?) 
decades ; Pára l had replace d an illusive imitatio n of realit y with a meccano-se t version 
of tha t reality . A characte r in a Pára l novel "passes throug h matter s instea d of living 
his life. Th e Organisatio n and disorganisatio n of realit y are translate d int o a literar y 
process " and at th e end of each novel eithe r th e character s are returne d to where the y 
had started , "to a stereotypicalit y from which ther e is no escape , or good overcome s evil, 
ideal reality, illusion trut h -  which belongs to th e author' s iron y and to tha t irony' s 
master y of th e kitsch of literatuř e and life" (p . 91). Kudrná č suggests tha t Paral' s "sati-
rical" and "aphoristic " prose style had a considerabl e influenc e on 1970s and 1980s 
prose social satiře ; he appear s to suggest tha t Paral' s influenc e was mor e tha n sporadi c 
on two literar y functionaries , Nohej l (Firs t Secretar y of th e Czec h Writers ' Associa-
tion , tili 1989) and Kape k (i. e. Müller , unti l early 1989 hea d of cultura l section of th e 
KSČ Centra l Committee) . Th e fact tha t thi s is th e onl y mentio n of these two writers 
demonstrate s th e differenc e in approac h between thos e authors ' who deal with prose 
and tha t of Pavelka . In fact, Kape k is a competen t populä r comi c writer and Nohej l of-
ten shows considerabl e imagination , however formulai c th e politica l side of his wri-
ting. Kudrná č concur s with Škvorecký in considerin g Paral' s Radost až do rána Qoy 
tili morning ) idyllic junk , but Pynsen t still maintain s satirica l intention . Thoug h some 
book s publishe d in 1987 are registered in thi s book , th e same author' s schemati c Země 
žen (World of women ) is no t mentione d (perhap s had no t appeare d when thi s boo k 
went to print) . Země žen caused mor e literar y critica l interes t tha n any othe r Pára l no -
vel since 1971; it was seen as a highly politica l word concerne d with th e potentia l deve-
lopment s of totalitarianism . On e of th e reviews eventuall y publishe d in Kmen was 
held back for a long time , no t by th e editor , but by Páral , because of th e interpretatio n 
itproffered . 

O n 1970s and 1980s verse Pavelka writes to o muc h abou t Závada , Pilař , Janovic , 
Skácel, Černík , Skála, Sýs, Žáček , Peterk a an d Čejka , and far, far to o muc h abou t th e 
politicall y and artisticall y insignifican t poet s Odehna l and Vyhlídal. O n th e othe r 
hand , he says far to o little abou t th e mos t origina l of th e Establishmen t "Poet s of th e 
Seventies", Simon , and for some inexplicabl e reason , he does no t even mention , for 
example , Schildberger , Skalická, Štemberková , Sedlická or Pohanková . N o doub t th e 
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younge r angry-young-wome n poet s like Fischerov a or Antošová coul d no t be men -
tione d because thei r poem s had appeare d onl y in periodical s and anthologie s when 
Jeřábek' s boo k went to print . Pavelka is capabl e of crassness like th e following on Sýs, 
" H e wante d to show tha t love represente d an ineluctabl e componen t of huma n life" 
(P-121) . 

At th e beginnin g of his disscusion of 1970s and 1980s fiction , Kudrná č rightly noti -
ces th e banefu l influenc e of journalis m on moder n Czec h prose (p . 130). On e think s 
of Rade k John' s amorphou s novel on dru g addicts , Memento,  and on e dread s to thin k 
of his much-mentione d forthcomin g novel on AIDS . On e is surprised tha t Kudrná č 
omit s Hrabal' s Obsluhoval jsem anglického krále (I waited on th e Kin g of England) , 
which was, after all, publishe d in Pragu e in 1982, even if it never went on public sále. 
Th e novel had thre e emigré edition s and , is due to appea r in Pragu e in 1989 tucke d 
away in a volum e of selected prose . Kudrná č perhap s underplay s th e social and lingu-
istic importanc e of Červenková' s Semestr života. Thi s author' s social criticism is 
stron g and origina l (stronge r tha n Pára l or any of th e various earlier novels on th e disil-
lusion of youn g people) , largely because it is relate d by th e female first-perso n narra -
to r with a comple x voice of hope , irony , sarcasm , the n eventually , despair , the n pain . 
Th e linkin g them e is hitchhiking . Th e leh hitchhike s to her first job, at a small border -
town school ; he r headmaste r teils he r he disapprove s of hitchhiking . She react s by 
hitchhikin g at weekend s as a protest , as a naive expression of he r independenc e and her 
ability to deal with anyone , and as an elemen t of th e game she plays with a narro w 
small-tow n society. At th e end of th e novel, despairing , she decide s to hitchhik e off to 
visit a youn g architec t and to conceiv e a child by him . He r pian is thwarte d because she 
is picked up by a lorry and soon all th e workers in tha t lorry rape her , on e after th e other . 

Kudrná č treat s Czec h prose publishe d in th e 1970s and 1980s in Czechoslovaki a 
fairly and , it appears , honestly , for he treat s what he has read - and what he has no t read 
he quote s othe r eritic s on . Hi s division of moder n historica l novels int o thre e types, "the 
novel whose actio n is set in historica l time s ", the n "the novel with non-fictio n elements " 
and , finally, "the anachronisti c novel" (pp . 153-154) is tenable . I would no t agree with 
him tha t Sotola' s novels belon g to th e thir d type . Kudrná č spend s far to o long on Kozá k 
and no t long enoug h an Frais ; Frais' s works of th e 1980s are barely touche d upon ; some 
of his novels and lon g short-storie s are linguistically inventive , intertextuall y complex , 
and even f unny . Ther e is no t muc h really f unn y moder n Czec h literatuř e -  but Kudrná č 
does indicat e th e originalit y of th e neglecte d Mirosla v Skala's humour ; Skála committe d 
suicide in 1989. O n th e othe r hand , he claims thatStavinohai s acomi c writerwhos e cha -
racter s sometime s remin d on e of Hrabal's . Stavinoh a is condescending , which Hraba l is 
not , and Stavinoha' s character s are as fiat as his texts, wherea s Hrabal' s character s are 
fiat but becom e par t of a lively, intimat e text . 

Ther e is somethin g of th e intimat e text in Alexandra Berkova' s Knížka s červeným 
obalem (Th e boo k with a red cover) , but it is no t clear why Kudrná č consider s th e work 
verges on th e essay genre. Certainly , on e migh t have difficulty in determinin g whethe r 
it is a (slightly inconsistent ) novel or a eyele of short-stories . I t is a ref reshin g work be-
cause th e social criticism tha t it contain s is incidental ; its iron y ranges from th e jolly to 
th e caustic ; life has moment s of hell, but fundamentall y it is fun. Sometime s th e leh is 
listless in her humour ; sometime s she indulge s in th e grotesqu e - especially to express 
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th e ineptitude s and incongruitie s of puberty . Muc h of th e humou r is linguistic and in-
tertextual : th e Beatles fuse with Suchý , Skvorecký, Božen a Němcová , Donal d Duck , 
Wernisch and Kare l Čapek . Th e boo k coul d be understoo d as a recor d of th e female 
lot , or th e female intellectual' s lot in socialist Czechoslovaki a from th e 1950s to th e 
1980s, but essentially it reproduce s a Czec h Everyman' s impression s of th e period . 
Th e work's gentle scurrilousnes s appeale d to critic s and readers . Fo r example , th e 
Part y daily, Rudé právo, is called "Rio Bravo" or scenes like: "and meanwhil e in th e 
garden a comrad e from th e regiona l committe e was crying because n o on e loved him " 
(Knížka,  Prague , 1986, p . 122). 

Kudrná č include s in his survey anothe r work which was as populä r as Berkova's , 
but which canno t be considere d serious literatuře , Mila n Pavek' s Simulanti  (Putters -
on) . Kudrná č gives as its dát e of publicatio n 1983, which is what on e will find in th e co-
lophon , but , in fact, thi s formless satirica l novel was no t released int o bookshop s unti l 
1986. Th e centra l institutio n satirised is th e Institut e of Futurolog y (ÚBLBU ; and 
ther e really is a similar institut e in Prague , th e Prognosticatio n Institut e and allegedly 
a television bureaucra t was mad e its new directo r in February , 1989), but since th e au-
tho r onc e worked in th e Academy' s Institut e of Literatuř e on e presume s tha t muc h of 
th e satiře is directe d at tha t refuge of scholarshi p and tha t thi s fact did no t aid its punc -
tua l publication . Simulanti  also satirises th e bureaucrac y in generál , jargon, America -
nisatio n and , to a limite d degree, socialist class-society , and engineerin g huma n souls 
(th e main characte r has thre e identities , Hrdin a fsťc], Bohu š Nová k and Jason N o . 1). 

Anothe r populä r work of fiction from th e period , par t of which is academi e satiře 
like Simulanti,  is Radosla v Nenadal' s Rakvářova dcera a jiné prózy (Th e coffin-ma -
ker's daughte r and othe r stories) which had somethin g of th e fashionabilit y of an 'insi-
der's ' book , when it cam e ou t in 1985. Mos t of th e nin e stories in th e work (th e first 
six and th e ninth ) are fusty and writte n self-consciousl y in th e traditio n of Nerud a 
(slightly), Herrmann , Jarosla v Hašek , and Hrabal . Th e seventh and eighth pieces, 
where th e academi e satiře áppears , are mor e original , thoug h the y often read like su-
perficia l imitation s of Čapek-Chod . Nenada l is almos t always condescending , almos t 
always bitterl y mock s his figures (the y are no t characters ) and thei r actions . Thi s is no t 
th e mocker y of intellectua l contempt , but of a superciliou s author , sometime s narra -
tor , who is convince d of his mora l and menta l superiorit y to his subjects. 

Nesvadba' s Hledám za manžela muže (Druhé tisíciletí neskončí) Sex-fikce  (I am 
lookin g for a ma n as a husban d [Th e secon d milleniu m will no t end ] A sex-fiction ) is 
a mor e importan t Omission tha n th e Nenada l stories . Nesvadba' s mor e or less science -
fiction novel is probabl y th e first thorough-goin g novel of politica l speculatio n to be 
publishe d in Czechoslovaki a since 1948 - but tha t is no t all it is. I t is utterl y pessimi-
stic, unlik e Paral' s optimisti c Země žen which shares some of Nesvadba' s subject-mat -
ter , for example , th e ludicrou s inhumanit y of th e 1930s - 1960s pseudo-science , sexo-
logy. Nesvadb a attack s th e go-getting , consumer , Volvo-revolvin g society of socialist 
and non-socialis t countries . In thi s novel politician s ("them" ) and th e boar d of a multi -
nationa l called "Multilever " run th e world . Writin g alon g th e lineš of 1980s catastro -
phism (which bears a remarkabl e resemblenc e to fin-de-siěcle  catastrophism) , Nes -
vadba consider s famine , th e nuclea r threat , overpopulatio n and th e possible rebellion 
of th e Thir d World against th e "Nor th" . Mankin d has similar notiona l eures for th e 
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ills of society to thos e of latě nineteenth-centur y mankind , Love and occultism , and 
bot h will fail. Th e main character , Jan Jančá r (i. e. Joe Janissary) , is a paltr y pawn for 
mos t of th e novel , and th e game them e of 1970s and 1980s Czec h literatuř e reache s an 
insidiou s culminatio n in Nesvadba . H e sees Compute r games and th e vulgär leisure-
orientate d society as symptomati c of mankind' s freneti c desire to find a way ou t of 
doom . (I n Země žen Pára l uses Compute r games as an emblé m of male dominatio n and 
a symbol of postindustria l society' s destructio n of intimac y and loyal ty.) Nesvadb a is 
also seriously concerne d with th e debasin g of huma n sexuality; he Start s his jerky no -
vel in th e 1960s when he sees sexuality idolised and thu s coarsene d int o th e statě it was 
when he was writing. O n th e othe r hand , Nesvadb a or his narrator , also indulge s in 
sexual mythopoei a (wome n with thi n calves are particularl y lustful, and so forth) , 
thoug h perhap s he or his narrato r is playing on his readers ' gullability. Th e author' s 
philosophica l Stanc e appear s to be tha t every huma n being has th e tendenc y to evil in 
him or her ; onl y awarenes s of tha t evil can improv e th e individua l and humanit y as a 
whole . Tha t no t very originá l Stanc e is also expressed by Zapleta l in his Půlnoční běžci 
(Midnigh t runners) , which was publishe d in th e same year as Hledám za manžela 
muže,  1986. 

Fo r all th e faults I have foun d with Jeřábek' s Česká literatura od roku 1945 do polo-
viny let osmdesátých, it does contai n th e first serious, academi e attemp t to give some 
accoun t of Czec h literatuř e in all genres publishe d since th e Part y Purge s of 1970-71 . 
I t also contain s date s and titles on e will no t find in othe r works of literar y reference . 
At least for th e moment , it is invaluable for th e studen t of moder n Czec h literatuře . 

NOFE: 

A füll "proeeedings " of th e Septembe r 1988 Semina r for Scholar s of Czec h and Slo-
vák Literatuř e (Seminá ř bohemist ů a slovakistů) does exist in several boun d copies , 
thoug h it has been mad e available onl y to a very small circle of people . Man y State -
ment s mad e at th e Semina r were importan t for th e politica l histor y of 1970s-1980s 
Czec h literatuře . Fro m th e outsider' s poin t of view what was particularl y significant 
th e same peopl e who had for fifteen years been singing th e praises primaril y of Kozák , 
Skála, and Pilař , slightly less of Nohej l and Rybák, no w did no t mentio n thei r names . 
Onl y on e paper-giver , Křivánek , introduce d Pila ř and Skála. What concern s th e out -
sider abou t th e change s in tun ě is no t th e blatan t opportunis m itself, but th e way 
Czec h intellectua l histor y repeat s itself. Stalinist s like Kohou t or Kunder a becam e re-
former s and no w Brezhnevite s like Pele and Vácha are becomin g reformers . N o cen -
tralised literar y establishmen t can work in th e first place , but , if it want s to try to help 
creat e somethin g like a liberal atmosphere , the n new broom s ma y be able at least to 
brush away somethin g mor e tha n loose straw lyřng on th e muck . To an outside r it 
seems tha t what is neede d is a set of soun d stainless-stee l mucking-ou t shovels (an d 
the y shoul d no t be mad e in Solingen or Sheffield either) . 



D I S K U S S I O N 

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Pavel Kohout gleichzeitig in tschechischer und 
deutscher Sprache ein neues Buch unter dem Fitel „ Fanz- und Liebesstunde. Eine 
deutsche Romanze"'. Kohout ist ein produktiver Schriftsteller, und seine Bücher gehö-
ren normalerweise nicht zum Interessenbereich dieser Zeitschrift. Doch ist Kohouts 
neuestes Buch nicht nur ein belletristisches Werk; keinen Zeithistoriker läßt seine Fhe-
matik unberührt. Nationalsozialistische und stalinistische Vergangenheit, Moral und 
Gesellschaft, die Frage nach individueller Selbstbestimmung und Verantwortung - das 
sind Fhemen, deren sich Kohout in diesem Werk angenommen hat. Daß er nicht nur 
eine Geschichte zu erzählen bemüht war, sondern seine Geschichte auch tatsächlich als 
Vehikel für gesellschafts- und geschichtskritische Fragen versteht, zeigt deutlich das 
letzte Kapitel seines Buches. Fhematisch berührt also dieses Werk doch unser Interes-
senfeld. Man könnte natürlich noch den Einwand erheben, daß Bohemia einem Buch 
eines Schriftstellers zuviel Gewicht beimißt; doch Kohout ist nicht irgendein tschechi-
scher Schriftsteller. Über Jahre hin wurde Pavel Kohout im Ausland allgemein als einer 
der wichtigsten Fräger der tschechischen intellektuellen Opposition angesehen. In der 
Fschechoslowakei berichtete die Presse Anfang dieses Jahres, daß er zum Mitglied des 
neuen Beratungsgremiums des Staatspräsidenten Václav Havel ernannt wurde. Ge-
sellschaftsphilosophische Gedanken einer Persönlichkeit dieses Ranges verdienen zwei-
fellos eine genauere Betrachtung. 

Stutzig sind wir als Historiker in Kohouts Buch beifolgendem Gedanken geworden: 
In dem Bemühen zu verstehen, wie sich „eifrige Patrioten und Gläubige in gemeine 
Henker verwandeln"', kommt Kohout zu dem Schluß, daß „unter bestimmten um-
ständen auch mancher von uns zum Henkershelfer werden konnte, und die meisten, 
die es nicht geworden sind, es mehr den Sternen ihres Schicksals als der Stärke ihres 
Charakters zu verdanken haben." Sein Weltbild mag erklären, warum er die Gefahren 
der kommunistischen Herrschaft in seinem Lande nicht erkannt hat, als er sich selbst in 
ihren Dienst stellte; für ein solches Weltbild jedoch universale Gültigkeit zu bean-
spruchen, kommt uns wie eine Beleidigung aller derjenigen Menschen vor, die in allen 
historischen Situationen Gewalt als Gewalt, Mord als Mord erkannten und zu verhin-
dern suchten. 

Um die Problematik des Buches zu beleuchten, haben wir uns an einen deutschen 
Historiker und an zwei Literaturwissenschaftler, einen aus Deutschland und einen aus 
Großbritannien, gewandt, mit der Bitte, ihre Gedanken mit unseren Lesern zu teilen. 
Ihre Beiträge haben unsere Bedenken bestätigt. Da es sich um für das historische und 
politische Bewußtsein überaus bedeutende Fragen handelt, würden wir selbstverständ-
lich die Fortsetzung dieser Diskussion begrüßen. 

Die Redaktion 
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E I N E G E S C H I C H T E VOM G U T E N N A Z I ? 

Von Wolf gang Benz 

Ort der „deutschen Romanze" ist eine Festung im „Protektorat Böhmen und Mäh-
ren", befehligt von einem SS-Offizier1. Ein Kamerad des Führers aus der Zeit des 
Münchner Operettenputsches 1923, der sogar an der Entstehung von „Mein Kampf" 
mitwirken durfte (als geheimer Kurier, der das Manuskript aus dem Gefängnis Lands-
berg schmuggelte), im Rußlandfeldzug schwer verwundet und dann, als Krüppel, dort-
hin kommandiert wurde, „um die Belegschaft eines Augiasstalls in eine vorbildliche 
Eliteeinheit des Führers zu verwandeln" (S. 20). 

Zur Festung gehört, aber von einem anderen befehligt, ein Ghetto. Theresienstadt 
also, aufgespalten in zwei Welten, eine militärisch korrekt regierte, in der „Feinde des 
Reiches", europäische Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, gefan-
gengehalten und exekutiert werden und, auf der anderen Seite, die korrupt und 
schlampig verwaltete Welt der Juden. Die Antagonie der beiden Sphären bildet den 
Handlungsrahmen, der ausgefüllt ist durch die Geschichte der Tochter des Festungs-
kommandanten, die am 6. Juni 1944, dem Tag der Landung der Alliierten in der Nor-
mandie, ihren 18. Geburtstag feiert, in Sehnsucht entbrannt zum Untersturmführer 
Weißmüller: fescher SS-Leutnant und Cherub für sie, verderbtes und verklemmtes 
Produkt nationalsozialistischer Ideologie für ihren Vater Karli Kleinburger, den 
Festungskommandanten. 

Pavel Kohout schrieb den Roman um Christines Erwachen, in dessen Zentrum die 
aus dem Ghetto geliehene jüdische Primaballerina steht, die für Christines Tanz-
stunde von der Deportation ins Vernichtungslager beurlaubt ist, „um jenen Zeitge-
nossen das Gedächtnis zurückzugeben, die es bereits wie Altpapier weggeworfen hat-
ten. Um jene zu warnen, die sich, von der späten Geburt begnadet, nicht vorstellen 
können, daß auch sie unter gewissen Umständen leicht Akteure ähnlicher Romanzen 
werden könnten." 

So steht es in einem für das Buch werbenden Text. Solchermaßen erklärte Absicht 
legitimiert den Historiker zur Auseinandersetzung mit dem Roman. Literarische 
Form und Freiheit sind selbstredend nicht Gegenstand der Kritik, und kleinliches 
Faktenklauben zur Fabel des Buches (ob etwa Dienstränge, Verhaltensweisen, Instan-
zenzüge, Kommunikationsstrukturen und derlei der Realität des NS-Staats detailge-
treu entsprachen), soll vermieden werden. 

Es geht aber darum, ob mit diesem Buch - in bester Absicht, aber mit vielleicht fata-
ler Wirkung - die Geschichte vom guten Nazi tradiert wird. Zu fragen ist, ob mit den 
scharf gezeichneten antagonistischen Welten des Kommandanten Kleinburger versus 
seines Leutnants Weißmüller nicht die Bewußtseinsspaltung wiederholt wird, die seit 
der Machtübernahme Hitlers und länger für Mitglieder und Anhänger, für kritische 
Sympathisanten und zähneknirschende Beobachter galt: Ein Nationalsozialismus als 
akzeptable Ideologie, zum Nutzen des Deutschen Reiches Größe, verkörpert durch 
integre Vertreter der reinen nationalen Lehre, und ein exzessiver Nationalsozialismus, 

1 K o h o u t , Pavel: Tanz- und Liebesstunde. Eine deutsche Romanze. München 1989. 
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vertreten durch die bösen Nutznießer des Regimes, der Deutschland (und einen gro-
ßen Teil der übrigen Welt) in die Katastrophe führte. Synonym für diese Abspaltung 
von Gut und Böse war seinerzeit die selbstbetrügende Ausrede „Wenn das der Führer 
wüßte": damit wurden scheinbare Übergriffe und Exzesse der NSDAP-Chargen ent-
schuldigt, weil man nicht zur Kenntnis nehmen wollte, daß es nur einen National-
sozialismus, den mörderischen, gab. 

Karl Kleinburger, Obersturmbannführer der Waffen-SS, der in der Hitlerbewe-
gung und im Krieg „seine Träume und seinen menschlichen Anstand durch blutigen 
Sumpf hindurch gerettet hatte" (S. 40), erscheint als die Inkarnation des Unbestech-
lichen, des eisernen Pflichterfüllers, des mit allen deutschen Tugenden ausgestatteten 
Idealisten. Was er aus Überzeugung tut, „aus dem Bewußtsein erkannter Notwendig-
keit", das tut der junge Weißmüller aus Fanatismus: Damit wird der Unterschied zwi-
schen dem guten und dem bösen Nationalsozialisten konstituiert. Seine Aufgabe er-
klärt Kleinburger der Tochter Christine nach deren Ankunft aus dem bombenbedroh-
ten Berlin. „Verschworene Feinde des Reichs" seien in der Festung „konzentriert". 
Widerstand hätten sie - Franzosen, Holländer, Tschechen - geleistet gegen die deut-
sche Neuordnung Europas: „Sie alle haben ihre historische Chance verspielt, füh-
rende Nation unseres Kontinents zu werden, und haben sich uns untergeordnet. Ver-
bissene Chauvinisten können sich immer noch nicht damit abfinden und fallen uns in 
den Rücken. In Friedenszeiten würden sie an uns die Großmut des Siegers kennenler-
nen. Wir würden sie erziehen. Aber wir befinden uns in der schwersten Phase des 
Kampfes gegen den grausamsten Feind - die Bolschewisten. Leider haben die Angel-
sachsen bisher nicht begriffen, daß wir auch für sie kämpfen ..." (S. 80). 

Das ist nicht Originalton aus dem Reichspropagandaministerium (dort wäre das 
gleiche allenfalls markiger formuliert worden), aber so klingt es auch am Stammtisch 
der alten Kameraden von der Waffen-SS, und nicht nur dort, denn das Zitat enthält 
genau die Lebenslüge und Rettungsphantasie der deutschen Niederlage: Man habe, 
den Völkermord an den Juden vielleicht ausgenommen, im Grunde für eine gute Sache 
gekämpft, aber ein Teil der Feinde hat es nicht verstanden und stand auf der falschen 
Seite. Und zitierfähig unter Rechtsradikalen ist auch, wie Kommandant Kleinburger 
seiner Tochter klarmacht, was im Ghetto Theresienstadt geschieht: „Die am anderen 
Flußufer, bei denen es sich um Juden handelt, die doch schon rein rassenmäßig in Eu-
ropa immer ein Fremdkörper waren, die sind von Amts wegen in einer Stadt zusam-
mengefaßt, die ihnen das Reich großzügig zur Verfügung stellt. Sie soll ihnen, solange 
ihre Übersiedlung nicht abgeschlossen ist, als Zwischenstation dienen, wo sie unter 
sich leben können, auch mit ihren Kindern, die dort sogar eigene Schulen haben." 
(S. 80f.) Wenn das ironisch gemeint sein sollte - einen Hinweis dazu findet der Leser 
nicht. „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt", hieß der nationalsozialistische Pro-
pagandafilm über das Ghetto Theresienstadt, das sich von einem gewöhnlichen Kon-
zentrationslager nicht unterschied; der Film hatte den Zweck, die Weltöffentlichkeit 
zu täuschen. Viele tausend jüdische Menschen sind in Theresienstadt zugrunde gegan-
gen an Seuchen, an Unterernährung, am Entsetzen, aus Verzweiflung. Die Depor-
tation diente der Ermordung, daran läßt Kohout an anderer Stelle auch gar keinen 
Zweifel, und es soll dem Autor auch beileibe nicht unterstellt werden, er beabsichtige 
die Verharmlosung nationalsozialistischer Greueltaten. 
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Aber genau das geschieht, denn die Realität der Konzentrationslager entsprach nicht 
dem biedermeierlichen Genrebild, wie es Kohout den Kommandanten Kleinburger für 
seine Tochter zeichnen läßt: „Bei wem man fand, er sei zur Umerziehung tauglich, um 
dann weiter in einem deutschen Europa arbeiten und leben zu können, an den Früchten 
unseres Sieges teilzuhaben, der wird in Lager geschickt, in denen die Losung heißt 
, Arbeit macht frei'; auch wir hier geben manchen Gelegenheit zu nützlicher, wenn auch 
schwerer Arbeit. Die übrigen, Christine, haben ihr Leben verwirkt. Doch das Gesetz 
gewährt auch ihnen genügend Zeit, um ein Gnadengesuch einzureichen, Familienange-
legenheiten zu ordnen und vor allem ihre verwerflichen Taten zu bereuen." (S. 81) 

Es ist schon möglich, daß irgendein KZ-Kommandant seinen heranwachsenden 
Kindern seine Tätigkeit so begründete, aber dann hat er mit Absicht die Wahrheit auf 
groteske Weise verbogen, denn für Gefangene des nationalsozialistischen Terror-
systems gab es kein Gesetz, an ihrer Reue war das Regime nicht interessiert, und die 
Verheißung „Arbeit macht frei" an den KZ-Toren war nackter Zynismus. In einem 
1989 publizierten Roman braucht es deshalb - leider ! - Hinweise, wie Annäherungen 
an den NS-Originalton zu verstehen sind. Es ist eine Sünde wider die politische Kul-
tur, wenn man es unterläßt. Dafür noch ein Beispiel, nämlich die Hitlerapotheose im 
Gespräch mit Christine: „Er. In der kritischen Stunde der Menschheit, als der jüdische 
Bolschewismus wie ein unersättlicher Drache das geschwächte Europa fast schon ver-
schlingen konnte, das er zuvor mit der Mär von der Gleichheit aller hypnotisiert hatte, 
besaß allein der Führer den Mut zu erklären, daß dieser verlockende Gedanke wider 
die Natur sei. Und daß die Deutschen das auserkorene Volk sein würden, wenn sie es 
fertig brächten, den falschen Humanismus in sich zu unterdrücken und das höhere 
Prinzip als neue antike Kultur den verfaulten, bürgerlichen Pseudoidealen entgegen-
zusetzen." (S. 83) 

Genau diesen Stuß verkünden heute die Protagonisten der „Neuen Rechten" wie-
der, damit der Barbarei und der Ablehnung des Humanismus ein philosophisches 
Mäntelchen umhängend, das aus Flicken aus Nietzsches Werk, neuheidnischen Be-
schwörungen der vorchristlichen Antike und wiederbelebtem deutschnationalen Sen-
dungsbewußtsein zusammengenäht ist. 

Zu viele gibt es, die noch und wieder an der Verharmlosung des historischen Sach-
verhalts interessiert sind, um auftrumpfen zu können, daß der Nationalsozialismus 
mindestens partiell eine akzeptable politische Ideologie gewesen sei oder weil im Na-
men anderer Nationen auch Verbrechen an der Menscheit begangen wurden. Betrüb-
lich, daß nun ein Schriftsteller mit der Integrität Pavel Kohouts als Zeuge für die Rela-
tivierung bemüht werden kann, betrüblicher noch, daß Kohout - ein Opfer des Spät-
stalinismus - als Stichwortgeber mißbraucht werden kann für die, denen die Minde-
rung der Sensibilität Anliegen ist und die die Minimierung der Dimension des Natio-
nalsozialismus betreiben. 

Die Einwände gegen Kohouts Versuch, die Pervertierung von Idealen, den Um-
schlag vom idealen Enthusiasmus zur banal bösen Pflichterfüllung zu beschreiben, 
entspringen keineswegs dem Bedürfnis, den Umgang mit Nationalsozialismus auf die 
Äußerung pauschalen Abscheus zu reduzieren. Diese verbreitete Attitüde ist minde-
stens so kontraproduktiv wie die Relativierung: Kritischer Umgang mit dem Pro-
gramm und der Realität des Nationalsozialismus ist so notwendig wie je, aber dazu 
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taugt weder die inflationäre Verwendung des Attributs „menschenverachtend" noch 
die Verharmlosung der historischen Realität. 

Wie alle Zitate sind auch die hier angeführten Passagen aus dem Zusammenhang ge-
rissen. Der stellt sich aber leicht her, wenn Christine, zweiundzwanzig Jahre später im 
Epilog als Amerikanerin Chrystle, nunmehr Gattin eines reichen Isaac Feuerstein aus 
Chicago, den Schauplatz Theresienstadt noch einmal betritt. 

„ D E R K E I M E I N E R S T A R K E N G E S C H I C H T E . . . " 

Von Peter Bech er 

Die Struktur der Geschichte ist ebenso einfach wie trivial: Die Tochter eines Garni-
sonskommandanten verliebt sich in einen jungen Leutnant, der nicht nur über alle Ma-
ßen hübsch, sondern auch scheinbar unnahbar ist. Wie es sich gehört, ist der Kom-
mandant ein Offizier mit eisernen Grundsätzen, seine Frau ebenso anschmiegsam wie 
hübsch und das Ehepaar eine Insel der Moral in einer Flut der Sittenlosigkeit. Zwar 
werden die Anordnungen des Kommandanten aufs Wort befolgt, aber nicht, weil man 
seine Grundsätze teilt, sondern weil man seine Härte fürchtet. Die Frau seines Stell-
vertreters, eine ehemalige Schauspielerin, hat sich ebenfalls in den Leutnant verliebt. 
Das klassische Dreieck ist geschlossen, das Spiel eröffnet: Wer bekommt ihn zuerst, 
das naive Mädchen oder die raffinierte Frau. Diese wendet alle Verführungskünste an, 
aber der Leutnant stößt sie zurück und bezeichnet sie sogar als „Dirne" f. Das Mäd-
chen wiederum fällt bei einem Revolverschuß pflichtbewußt in Ohnmacht, der Leut-
nant aber nützt die Lage nicht aus, sondern bleibt lediglich höflich und besorgt. Ir-
gendein Geheimnis, ein Erlebnis muß ihn hemmen. Und richtig, als blutjunger Soldat 
von dem Leiter einer Offiziersschule homosexuell verführt, ist ihm der Zugang zu 
Frauen versperrt. Zunächst jedenfalls, denn da gibt es noch eine dritte Frau, eine be-
gnadete Tänzerin, deren einziger Nachteil darin besteht, daß sie keine freie Person, 
sondern Gefangene ist. 

Jetzt wird die Sache interessant. Was macht ein Vater von eisernen Grundsätzen, 
wenn seine Tochter nichts sehnlicher wünscht, als Tanzunterricht zu erhalten? Der 
Kommandant drückt ein Auge zu und läßt die Tänzerin regelwidrig in die Garnison 
holen. Darauf haben seine Gegner nur gewartet. Als sich seine Tocher auch noch 
lautstark für die Freilassung der Tänzerin einsetzt, gerät er in einen doppelten Kon-
flikt. Höchste Zeit für den rettenden Engel aufzutreten, der niemand anders als der 
junge Leutnant ist. Er löst nicht nur den beruflichen und familiären Konflikt des 
Kommandanten, sondern seinen eigenen sexuellen obendrein. Nach einer Liebes-
stunde im Freien, die er von der Tänzerin als Entgelt für ihre Freilassung fordert, läßt 
er sie tatsächlich laufen. Daß ihr dabei ein Fluß zum Verhängnis wird - sie kann nicht 
schwimmen - , berührt den Engel wenig. Hat er doch jetzt seine Männlichkeit gefun-
den und damit die Fähigkeit, des Kommandanten Tochter zu lieben. So weit, so tri-
vial, nicht ohne sexuelle Ausmalungen und ironische Distanzierungen erzählt. 

K o h o u t , Tanz- und Liebesstunde, 183. 
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Die nackte Struktur der Geschichte wäre jedoch viel zu nackt, um im Kontext litera-
rischer Ansprüche zu bestehen. Wie schon Leszek Kolakowski in seiner „Erkenntnis-
theorie des Striptease" schrieb, ist „die Identifikation der Nacktheit im Unterschied 
zum Bekleidetsein . . . das Fundament der Kultur" 2. Also muß der Text entsprechend 
eingekleidet werden, auch wenn klar ist, „daß der Mensch in Wahrheit nackt ist, die 
Kleidung dagegen seine Wahrheit verbirgt"3. Ein mittlerweile zu hohen Ehren ge-
kommener Prager Schriftsteller hat - in freilich anderem Zusammenhang - dem Ge-
gensatz von Wahrheit und Fassade einen langen Essay gewidmet, in dem er einen fik-
tiven Gemüsehändler gegen den Schein falscher Zusammenhänge revoltieren und 
plötzlich feststellen läßt, „daß der Kaiser nackt" sei. „Und da der Kaiser wirklich 
nackt ist", so der Prager Schiftsteller, habe der Gemüsehändler nicht nur „jedem er-
möglicht, hinter die Kulisse zu schauen", sondern auch „gezeigt, daß man in der 
Wahrheit leben kann" 4. 

Nun kann der moralische Maßstab, der in einem politisch-gesellschaftlichen Zu-
sammenhang zur Geltung kommt, nicht einfach auf die Literatur übertragen werden. 
Aber es fällt auf, daß beide Bereiche eine ganz ähnliche Struktur besitzen, und es wird 
sich noch zeigen, daß im vorliegenden Fall tatsächlich beide Bereiche eine Rolle spie-
len. Man darf daher gespannt sein, auf welche Weise Kohout die blanke Trivialität sei-
ner Geschichte einkleidet, um sie ästhetisch zu erhöhen. 

Ich fange von vorne an: Die Geschichte spielt nicht irgendwann, sondern im Juni 
1944, am Tag der Landung der alliierten Truppen an der französischen Küste. Der 
Vater des verliebten Mädchens ist nicht irgendein Offizier, sondern Obersturmbann-
führer der Waffen-SS und in dieser Eigenschaft nicht Kommandant irgendeiner Gar-
nison, sondern der Festung Theresienstadt in Böhmen. Der „Engel", den das Mäd-
chen liebt, ist nicht irgendein Leutnant, sondern Untersturmführer der Waffen-SS 
und Befehlsgeber der Exekutionskommandos. Die zweite Dame, die „diesen jungen 
Mann mit dem Gesicht und Körper eines griechischen Gottes" (S. 89) begehrt, ist die 
Frau des stellvertretenden Festungskommandanten. Die Tänzerin schließlich, die 
unkorrekterweise aus dem Ghetto in die Festung geholt wird, ist eine Jüdin, deren 
Angehörige an diesem Tag in einen jener Güterwagen gesperrt werden, die zu den 
Vernichtungslagern im Osten abgehen. 

Damit verliert die Geschichte ihre Beliebigkeit und gewinnt eine ganz neue Dimen-
sion. Die dreifache Intensivierung, die durch die Wahl des nationalsozialistischen 
Milieus, die Wahl der Festung Theresienstadt mit ihrer hohen Leidenssymbolik und 
schließlich die Thematisierung einer sexuellen Beziehung zwischen einem SS-Mann 
und einer Jüdin erfolgt, hievt die triviale Fabel auf ein Niveau, das keine Unbefangen-
heit mehr zuläßt, sondern ein sensibles Zusammenspiel von ästhetischen und morali-
schen Aspekten erfordert. In dem Augenblick nämlich, in dem die moralische Dimen-
sion zu einem ästhetischen Kalkül wird, um eine ansonsten banale Geschichte aufzu-

2 K o l a k o w s k i , Leszek: Erkenntnistheorie des Strip-tease. In: Ders. : Leben trotz 
Geschichte. Lesebuch. Ausgewählt und eingeleitet von Leonhard Reinisch. München 1977, 
88. 

3 E b e n d a 89. 
4 H a v e l , Václav: Versuch, in der Wahrheit zu leben. Hamburg 1990, 28. 
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werten, entsteht eine zweite moralische Ebene, die das Vorgehen des Autors selbst 
zum Gegenstand der Beurteilung macht. Genau das ist hier der Fall. 

Die allzuglatte Verbindung von flüssiger Formulierkunst und trivialer Dramaturgie 
verfehlt auf diesem Niveau, was sie anderswo durchaus erreicht: den Zusammenklang 
einer Geschichte, die nicht nur gut erzählt ist, sondern auch versteckte, vielleicht 
sogar tabuisierte Aspekte freilegt und obendrein jenen nahezu unhörbaren Ton der 
Betroffenheit anschlägt, der jede vordergründige Emotionalisierung verweigert. Die 
Reduzierung des Milieus zur bloßen Kulisse, die sich dramaturgisch geschickt immer 
enger um die Protagonisten zieht, bis in einem Enthüllungs- und Lösungskapitel die 
Ursache der sexuellen Hemmung des Untersturmführers und deren Überwindung in 
unmittelbarer Folge dargestellt werden, macht diesen Zusammenhang überdeutlich. 
Die in pornographischen Filmen beliebte Beziehung von SS-Mann und Jüdin kehrt 
hier als visueller Hintergrund wieder, dessen Faszination mit der bewußten Miß-
achtung der Dimension des Holocaust ebenso zu tun hat wie mit der Kanalisierung der 
Beziehung durch das Wechselspiel des Sadismus-Masochismus, ohne daß diese wie 
jene explizit dargestellt oder auch nur erwähnt werden müßten. Sie sind automatisch 
da, ebenso unausgesprochen wie hintergründig präsent. 

Gewiß darf man das ironische Spiel der Distanzierung nicht übersehen, das Kohout 
so versiert handhabt, daß die Grenze zwischen Erzähler- und Personenperspektive 
immer wieder unscharf wird. Es ist ein Spiel, das der Autor mit der trivialen Identifi-
kationslust des Lesers (von der ich mich keineswegs ausnehme) so lange treibt, bis sie 
in ihr ironisches Gegenteil umschlägt: „Ach Karli, ach, du mein Glück!" (S.32). -
„Aber sie hat eben schreckliche, schreckliche Lust zu küssen. Sie schließt die Augen. 
Wo bist du mein Cherub?" (S. 87). Da wird die Steigerung der Trivialität unüberseh-
bar zur Ironie, und doch werde ich das Gefühl nicht los, daß diese Offensichtlichkeit 
genau jenem Zeigefinger entspricht, hinter dem der kritische Intellektuelle seine 
eigene Lust am Trivialen ungehindert auszuspielen vermag. 

Anscheinend sind auch Kohout Bedenken gekommen, denn er hebt den Zeigefinger 
nicht nur indirekt, sondern auch ganz explizit, wenn er den Erzähler selbst, den 
„Mann, der sich das alles so vorstellt" (S. 280), das Gelände des Romans im Jahr 1966 
betreten läßt und offen bekennt: „Der Mann bin ich" (S. 281). Dabei begegnet 
ihm eine wohlhabende Amerikanerin, die niemand anders als die an den Ort ihrer 
Teenagerjahre zurückgekehrte Tochter des Kommandanten ist, mittlerweile die Frau 
eines jüdischen Managers, der in Prag über die Einführung von Coke verhandelt. Da 
ist die Trivialität schon wieder ebenso ironisch wie die Ironie trivial. 

Am „Brückengeländer" über dem „einstigen Wassergraben" (S. 280) geht dem Er-
zähler-Autor dann jedoch eine ganze Reihe kritischer Fragen durch den Kopf: Er fragt 
nach seinen „deutschen Altersgenossen", fragt sich, wie aus „fröhlichen jungen Bur-
schen . . . zu Tausenden Massenmörder" werden konnten, und was ihn „davor be-
wahrt" habe(S. 282), stelltfest, daß es „ebenso ungerecht wie gefährlich" wäre, „allein 
die Deutschen und die Russen zu Bluthunden der modernen Zeit auszurufen", fragt 
weiter, „wie man den kritischen Punkt" erkenne, „wo ein gerechter Aufstand gegen 
Unmenschlichkeit in ein Verbrechen gegen die Menschheit umschlägt" (S. 283), fragt 
schließlich, ob sich „in den Nachkriegsjahren nicht auch die Tschechen aus dem 
wahren Herzen Europas abgemeldet" hätten, „als sie die Aussiedlung der Deutschen, 



130 Bohemia Band 31 (1990) 

die Errichtun g von Galge n un d die Verleugnun g ureigne r geistiger Traditio n zu-
ließen? " (S. 284). 

Zitate , die das Gewich t von Frage n belegen, die Kohou t mit einem Abschnit t seiner 
Lebensgeschicht e verbindet , in dem sich bereit s erste Anzeiche n des Prage r Frühling s 
regten . Am meisten , so führ t er weiter aus, habe ihn damal s das Schwimmbecke n er-
schreckt , das der „berüchtigt e Kommandan t hier für seine heranwachsende n Töchte r 
anlegen ließ". In dem Umstand , daß sie „in dieser Burg maßlose n Leids ihre schönste n 
Mädchenjahr e verbrachten" , spürt e Kohou t den „Kei m einer starken Geschichte" , 
von der er hoffte, daß sie „viele (s)eine r Frage n erhellen " könnt e (S. 284). Umgebe n 
von dem ,Erdreich ' dieser anerkennenswer t kritische n un d selbstkritische n Fragen , 
hätt e die literarisch e ,Pflanze ' tatsächlic h beachtlich e Ausmaße annehme n können . 
Waru m sie stattdesse n so scherenschnitthaf t flache Forme n austrieb , daß von dem kri-
tische n Ansatz nich t meh r als ein Alibi übrigblieb, das keine einzige Frag e erhellt , 
wird das Geheimni s des Roman s bleiben . De r Prage r Gemüsehändle r jedenfalls 
könnt e tatsächlic h nu r feststellen , daß der Kaiser nack t ist, wobei sich die Nackthei t 
nich t als geschichtlich e Wahrhei t entpuppt , sonder n als die Wahrhei t eine r Trivialität , 
dere n Einbettun g in ein so sensibel zu handhabende s Umfel d wie Theresienstad t nich t 
literarisch e Qualitä t verleiht , sonder n umgekehr t die an sich schon höchs t banal e Dar -
stellun g auch noc h moralisc h desavouiert . 

K O H O U T A N D T H E B A N A L I S A T I O N 

O F B R U T A L I T Y 

By Robert B. Pynsent 

Pavel Kohouť s Hodina tance a lásky. Německá  romance is a novel totall y lackin g 
spirituality . Thatisincongruou s since itdeal s with on e of th e great theme s of literatuře , 
guilt. In the.Wester n traditio n guilt canno t be divorce d from responsibility , thoug h 
moder n Czec h literatuř e is rieh in works where th e emotiona l and legal concep t (guilt) 
is divorce d from th e mora l (responsibility) . On e thinks , for example , of Macha' s Máj, 
Machar' s first autobiography , and man y works of Socialist Realism , where th e guilt is 
non-persona l because inherite d from parents , usually bourgeoi s parents , and where 
childre n are responsibl e for th e real or notiona l guilt of thei r parents . Th e Separatio n 
of guilt from responsibilit y ma y be ideologicall y justified in Mách a by his apparen t fa-
talism and in Macha r and th e Socialist Realist s by thei r determinism . Ideolog y must , 
however , no t be confuse d with morality . In his novel Kohou t separate s guilt from re-
sponsibilit y or , rather , says he is no t quit e sure whethe r th e two are connected . And 
th e novel does no t evince eithe r ideology or morality , or perhap s it evinces a confuse d 
ideologica l morality , a moralit y of persona l pragmatism . Hi s words in an intervie w for 
Literárný týždenník  (12 January , 1990) are informativ e for anyon e attemptin g to ana -
lyse what at first looks like common-or-garde n Karel-Čapekesqu e mora l relativism: 
'Anyon e living and attemptin g actuall y to do somethin g will necessaril y cover his per -
sonalit y with scars. What is decisive is tha t he shoul d be capabl e of recognisin g where 
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he has failed intellectually ; only the n can he preven t himsel f from failing morally ' 

(P-l) . . . . . 
Th e 'intellectual ' failure of th e main character s in Hodina tance a lásky is, thus , con -

vinced Nazis m and because the y fail to recognis e that , the y fail morally . Perhaps . Fo r 
it is no t at all clear to th e reade r (or to th e author? ) whethe r th e main character , th e SS 
cam p commandant , Kleinbürger , and his daughter , Kristina , are depicte d as having 
failed morally . Kleinbürge r is hange d as a war crimina l and th e author-narrato r is no t 
at all sure tha t is fair. Kristin a first hide s in German y with her distraugh t mothe r (a 
podgy anti-Rapunze l who eventuall y hangs herself with her own luxurian t hair , but 
no t ou t of remors e for being pro-Nazi) , and the n escapes to th e Unite d State s by mar -
riage. When , in 1966, she return s with her secon d America n husband , a Germa n Jew, 
to Bohemi a and visits Theresienstad t and Leidenerit z (Leitmeritz ) or as it is no w called 
Lítomořic e (Litoměřic e -  feeble pun : Leiden,  suffering, sorrow; líto, sorry; mořit, 
torment , consume) . Kristin a has attaine d pragmati c mora l redemptio n throug h th e 
virtua l deletio n of memory , thoug h Schadenfreude tha t life in Leitmerit z is grubbier 
unde r th e Communist s tha n it had been unde r th e Germans , throug h materiá l riches , 
and throug h a happ y and useful marriag e based on a lie (he r husban d does no t kno w 
th e trut h of her background , and is no t particularl y interested) . Kohou t is certainl y 
no t symbolising Jewish-Germa n reconciliatio n based on Christia n forgiveness in th e 
marriag e between th e ex-Naz i and th e Jew. Kristin a is depicte d as successfully self-
seeking, but so, a little less obviously, is her Jewish husband . 

Th e 1966 visit to Theresienstad t make s up th e last chapter , where th e autho r intro -
duce s himsel f as a youngish Communis t observer. H e muses on th e ills Stalinism had 
inflicted on Czechoslovakia , implicitl y comparin g Czechoslova k Stalinist s with Bo-
hemia n and Germa n Nazis . O n th e othe r han d Kohou t depict s himsel f as a ma n firmly 
believing tha t th e Communist s are workin g to preven t th e despotis m and arbitrar y 
violence (zvůle) of th e Nazi s ever recurring . Ther e he avoids th e issue somewhat , since 
th e Germa n attemp t to obliterat e Jewry was based on a policy, of which th e Germa n 
electorat e was well aware when the y helpe d th e Nazi s int o power . Furthermor e he 
make s th e trit e relativist Statemen t abou t th e youn g German s who had supporte d Na -
zism: 'Th e jolly youn g lads had as a mass becom e mass murderers . They , too , had 
mothers , girl-friends , wives, daughter s and dogs; they , too , had loved and believed. ' 
(p . 243) Kohou t avoids th e mora l issue, avoids th e knowledge of good and evil. Th e lov-
ing husban d and fathe r who works from nin e to five as a torture r in a Chilea n gaol is 
no t less evil tha n th e unmarrie d torture r who beat s up prostitute s in his spare time . 
Certainl y Kohou t does ask whethe r he as a Communis t had been any bette r tha n th e 
Nazis , but excuses himsel f on accoun t of his idealism (just as Kleinburge r excuses him -
self). H e ma y be right when he states, 'We are no t bor n evil or gooď (p . 244), tha t mo -
ral values are all learned , tha t ther e is n o categorica l imperative . O n th e othe r hand , if 
one claims that , on e is mor e or less implyin g tha t we are bor n withou t th e capacit y to 
love and to loathe , which is no t true , unless we are bor n psychopaths . Furthermore , 
Kohou t avoids the issues of mora l and physica l cowardic e when he asks, 'coul d no t 
any of us, in certai n circumstances , becom e an executioner' s assistant , and do no t 
thos e who do no t becom e on e owe tha t mor e to thei r lucky stár tha n to thei r stron g 
character? ' (p . 244) Guil t is divorced from responsibility . 
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O n to p of all thi s Kohouť s philosophisin g is essentially banal . Th e 1966 Kohou t is 
as bana l as all th e othe r character s and th e actio n of Hodina tance a lásky. Certainl y 
he teils th e reade r nothin g new abou t Nazis m itself or abou t th e possible psychologie s 
of Nazis . Indeed , to apply th e term 'psychology ' to any of th e character s in th e novel 
constitute s an exaggeration . Ladislav Fuks' s ironi e accoun t of th e way a pett y bour -
geois become s a Nazi , Spalovač mrtvol (Th e cremator) , is far mor e convincin g tha n 
any of th e aecount s offered in Kohouť s novel . Th e messiani c natur e of Nazis m and 
any othe r ideology of salvation by violence is pu t across with far greater menta l vigour 
and rejected with far greater convictio n in Fuks' s Oslovení z tmy (Address from th e 
dark ) or Marti n Harnicek' s O Albínovi (Abou t Albín) tha n in Hodina tance a lásky. 

Th e very choic e of th e commandanť s nam e is banal ; Kleinburge r mean s 'pett y 
bourgeois ' and is intende d to encapsulat e th e danger s laten t in even th e mos t honoura -
ble lower middle-clas s man (a Marxist-Leninist-Stalinis t view?). Kleinburge r is a 
model . Hi s fathe r had writte n nationalis t poem s and had been a great lover of Nietz -
sche, and inspire s a love of him in Kleinburger , who in tur n leads Kristin a to love him ; 
Kleinbürge r relays his interpretatio n of Nietzsch e thus : 'mora l strengt h is th e greatest 
virtue ; th e greatest sin is mora l weakness; what is victoriou s is good; what is subjected 
is bad; th e mos t natura l instinc t of men and nation s is th e will to power. ' (p . 71). Th e 
reade r does no t kno w whethe r Kohou t is her e satirising th e Naz i conceptio n of Nietz -
sche or simply acceptin g it, as a good Stalinis t should . Th e 'ascetic ' (p.221 ) Kare l 
(Karli ) Kleinburger , holde r of part y card N o . 711, is first a convince d Naz i print-wor -
ker; the n he become s th e first convince d Naz i in th e Germa n Army. H e is a ma n of 
great honour , refuses to work as a provocateu r amon g his socialist fellow print-wor -
kers, and is such a fine soldier tha t he is soon mad e an officer. In th e officers' mess he 
is know n as 'th e decen t Nazi ' (p . 31). When th e war come s he eventuall y gets to th e Ea-
stern Front , and ther e he loses half a leg and half an arm , but gains th e Iro n Cros s Firs t 
Class. H e is an arden t observer of regulation s (p.65) . O n th e Easter n Fron t he pre -
vents as man y execution s of civilians as he can , because , like mos t of th e killings in th e 
concentratio n camp , the y do no t fulfil th e honourabl e Germa n designs of his adore d 
Hitler . Furthermore , in th e spirit of 1945, 'Thank s to him onl y a few doze n Czec h 
bandit s were executed , because thei r stipulate d term to appea l had run out. ' (p.235) . 
H e calls himsel f an idealist , in contras t to th e f anatic s and opportunist s he finds himsel f 
with in th e camp . To complet e thi s cliché d picture , Kohou t has him capabl e of reelin g 
off quotation s from Schiller . Like a Communis t speakin g of residua l bourgeoi s values, 
th e Naz i Kleinburge r believes tha t SS viciousness has nothin g to do with eithe r Na -
zism or th e presenc e of psychopath s in huma n society: 'Primitiv e killers like Kolat -
schek and cynica l opportunist s like Grub e [are] produet s of th e past and will die ou t 
with th e past. ' (p . 186) 

Kleinburger' s honou r and respec t for regulation s are sometime s shown for what 
the y are, pharisaica l casuistry, for example : 

Execution s were not amon g the fortress commandanť s duties, and so he did not partieipat e in 
them on principle . Though he was convince d of their legality, he did not see why blood, even if 
only the blood of commo n criminals , should besmirch the pictur e of the future world for which 
he was living. He simply superintende d the runnin g of the fortress and made sure tha t no one 
suffered any injustice. (p. 185) 
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Similarly when he sends a junio r officer to solve th e problé m he has mad e for himsel f 
by gettin g a Jewish prim a ballerin a from Theresienstad t to give Kristin a dancin g les-
sons, he teils th e Sadist officer to dispose of th e woman , and adds, T do no t wish any 
injustice to befall her!' (p . 192). Just before his deat h Kleinburge r at least half realises 
tha t he had been 'merel y an amenabl e and , on to p of that , cowardl y cog in th e killing 
machin e of some criminals. ' (p . 236) 

Kleinburger' s attitud e to th e Jews is tha t of a fanatica l believer in th e Führer , bu t 
here , too , on e suspect s th e honourabl e notio n of belief constitute s a flimsy veil over 
pharisaism ; he justifies inhumanit y on what he conceive s of as humanitaria n grounds . 
Th e Jews, he teils his daughter , had 'by virtue of thei r race always been an alien ele-
men t in Europe ; th e Reic h had with Theresienstad t given the m th e opportunit y of be-
ing all togethe r unti l th e tim e come s for thei r resettlement. ' (p . 69) Th e Jews, who had 
caused so muc h bloodlettin g amon g nations , had given somethin g to th e civilisation 
and it is because of thi s tha t he agrees to thei r being gathere d togethe r in camp s before 
going to thei r new homeland , 'why no t in Polan d [... ] where th e Jews had always had 
large communities? ' (pp . 37-38) . H e believes tha t th e rumour s of thei r being exter-
minate d was just foreign propaganda . Tha t is a cliché , but even Kohou t is going to o 
far in having a senior SS officer believe that . Th e manne r in which Kleinburge r avoids 
meddlin g in th e äffairs of th e Theresienstad t 'ghetto ' evinces sheer hypocrisy , togethe r 
with a self-delusio n which is implemente d by would-b e blind adherenc e to regu-
lations . 

Th e blond-beas t junio r officer,  Weissmüller , whom Kleinburge r uses to get rid of 
th e uncomfortabl e prim a ballerina , is even mor e bana l a literar y cliché tha n Klein -
burger himself. Hi s nam e ma y be telling: weiß as a nea r synony m of blon d and Müller 
as a typica l Germa n surname . Th e orphane d son of an early Naz i 'hero' , he had 
becom e th e minio n of th e commandan t of th e SS officers' adademy , and so kne w 
only homosexuality ; Kohouť s chea p Freudianis m has Weissmüller get his sexual 
kicks ou t of sadistic coups de gräce after executions . Kristin a falls in love with him , 
but he first experience s sexual intercours e with th e prim a ballerin a just before he 
sends her to her death . As on e would expect from a mass-murdere r in Kohouť s 
novel, after th e war he escapes to Paraguay . Weissmüller is a fanatica l believer in th e 
Führer , and for Kristin a he exudes tha t tru e 'nobilit y of manhood ' she worship s in her 
fathe r (p . 54). 

Weissmüller is th e opposit e of Kohouť s next type , Kleinburger' s second-in-com -
mand , Grube , th e weakling Opportunis t son of a Hambur g docker . H e believes tha t 
'weak-spinedness ' is a vital and , therefore , permissible form of self-defenc e in a regime 
which is rotte n throug h and through. ' (p . 89) Hi s first love had been th e daughte r of his 
Jewish employer , who had been horrifieda t th e though t of thei r marryin g and had per-
suaded him to join th e NSDAP ; th e day before he is due to marry , th e Gestap o visit 
him , and so he rushe s back to Hamburg , soon joins th e Part y apparatus , and his last 
postin g before Leidenerit z had been supervising execution s in France . In France , he 
had me t his amora l wife, Monika . Thei r marriag e consist s in her being constantl y un -
faithful to him while he pretend s to be a voraciou s visitor at th e Theresienstad t brothe l 
so tha t Monik a does no t feel remors e for her philandering . H e is a coward who hate s 
everythin g he does , but does no t try to cease doin g what is hatefu l to him . Perhaps , 
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then , guilt is no t divorce d from responsibilit y in Grube , thoug h his sense of responsi -
bility is but notional . 

Kolatschek , who run s Theresienstadt , is no t a coward like Grube . H e is a standar d 
crimina l type, a feelingless lecher , a tyrant , thie f and wheeler-dealer . Hi s nam e is tel-
ling in as muc h as it is Bohemia n Germa n (in his čase no t as in some villains of World 
War I I literatuře , it does no t denot e a Czec h who has Germanise d his name) , and Bo-
hemia n German s are frequentl y particularl y unpleasan t specimen s of Nazido m in lite-
ratuř e (on e think s of Bednáť s Hodiny a minuty or Sikula's Majstri trilogy) . Th e 
N . C . O . Himmle r also has Bohemia n connexion s -  and is also a type , but thi s tim e a 
timid , lazy type , a forme r luke-war m Communist , forme r Ruhrgebie t schoolmaster , 
who had moved to his sister in Karlsbad after th e Reichsta g fire. H e joined Henlein' s 
party , but eventuall y mad e it int o th e SS because of his name . So her e we have a Naz i 
who collaborate d in mass murde r ou t of a combinatio n of fecklessness, laziness and 
enoug h intelligenc e to perfor m th e appropriat e dodges. 

Kohouť s wome n are perhap s even less alive, mor e bana l as literar y figures and as 
types tha n his men . Onl y two of the m are develope d to any degree, Kristin a and Mo -
nika Grubeová . Th e very nam e 'Monika ' in contemporar y Czec h suggests eithe r a 
whor e or a pett y bourgeoi s demi-vierge. Grubeov á is a mediocr e actres s who had been 
mad e int o somethin g by a Jewish theatr e producer , with whom she falls in love; as 
soon as Hitle r takes over he emigrates . After th e Nurember g Laws she is compromise d 
by thi s liaison . Still she manage s some Naz i lovers, learn s to enjoy copulatio n with sai-
lors and students , joins a troup e which entertain s th e forces, and meet s her husban d 
while her troup e is in France . She is in th e end no t muc h mor e tha n a selfish, manipu -
latin g loose woman , and th e fact tha t she, right to th e end , bears love for th e produce r 
who had turne d her int o somethin g mor e tha n a bit-actress , make s her com e very close 
to th e sentimental-whor e type . When Kohou t adds to tha t he r thoroughl y unrequit -
ed love for Weissmüller and her bitchines s to Kristina , he also make s her , for a few 
pages, int o th e jilted-middle-aged-woma n type . 

Where Grubeov á is, Kohou t suggests, a nymphomania c as a result of lost love, Kri -
stina is a pur e virgin, partl y because of he r love for her father , and pard y because she 
is an ideal Naz i child . He r nam e might sarcasticall y refer to Chris t and th e messianism 
of Nazis m (cf. Harnicek' s O Albínovi, th e white one) . She is sentimenta l and has so-
methin g of th e sadist in her , as we see when Weissmüller takes her to see th e executio n 
posts . When , at he r mother' s birthda y party , she is competin g for Weissmüller' s att -
entio n with Grubeová , she crassly characterise s herself as a bitch , while th e narrato r 
crassly characterise s her as a she-cat . Th e self-characterisatio n lacks verisimilitude : 
'Mrch a mrše oči nevyklove, před e si spokojeně ' (which , approximatel y translate d 
means : 'there' s honou r amon g bitches , she purr s to herself contentedly' , p . 61). Per -
hap s tha t Frivialliteratur style comport s with th e perfec t Germa n maide n par t we see 
he r in , wheneve r she is with he r mother . At on e poin t Kristin a says to her T want to 
learn ho w to run a househol d at last. Mos t of all, ho w to cook' . (p.73 ) He r blind 
faith in Nazis m make s on e imagin e tha t if th e last stages of th e war had no t prevente d 
her marryin g Weissmüller , the y would have followed th e SS traditio n of copulatin g on 
a Germa n hero' s tombston e in orde r to conceiv e a son befittin g th e master-rac e -  but 
Kohou t shows n o knowledge of SS tradition s in thi s trivial novel . When Kristin a re-
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turn s from America as Chrystl e to visit Leitmerit z and Theresienstadt , because of he r 
bedroo m life with Isaac Feuerstein , 'she had rid herself of man y of her prejudice s ab-
ou t Jews and was willing to forget thei r complicit y in her father' s death. ' (p . 239) Simil-
arly, and surely thi s lacks all verisimilitude , she has becom e on e of thos e who do no t 
'believe in Auschwitz and similar legends invente d by th e victor s unde r th e influenc e 
of th e Jews.' (p . 236) She consider s tha t justice has been don e when 1966 Czechoslova -
kia remind s her of th e misery of immediatel y postwar Germany . She is no t moved by 
th e fact tha t with her visiting Theresienstad t are th e widows of Frenchme n whose 
deat h Warrant s her fathe r had signed. To mak e Kristin a an even remotel y believable 
monstres s would také a writer with considerabl e psychologica l insight . 

Kohouť s bana l characterisatio n and feeble, often amoral , philosophising , canno t be 
supporte d by his claim tha t in this novel he was no t essentially writin g abou t th e Ger -
mans , but was tryin g to discover ho w far th e Czechoslovak s would have gone if Stalin 
had died twent y years later tha n he did . Th e autho r goes on to teil us tha t he had in 
Hodina tance a lásky transferre d th e 'types, motifs , dialogues , problem s and feel-
ings' he kne w from on e dictatorshi p int o anothe r (Literárný týždenník  interview, 
p . 11). I do no t doub t he did th e latte r (at th e birthda y part y of Kristina' s mother , th e 
cosy natterin g abou t th e wonder s of th e Führer , Germa n victorie s and so forth , does 
remin d on e of small-tal k abou t th e wonder s of th e year's wheat harvest in th e Writers ' 
Unio n in Pragu e in th e early-to-mi d 1970's), but on e canno t také just single element s 
of dialogues or character s and presen t the m as tru e to life. Th e banalit y which result s 
turn s int o a banalisatio n of th e brutalit y of th e Naz i regime , even to a banalisatio n of 
its attemp t to exerminat e th e Jews. Th e sentimentalisatio n of th e horro r of th e Jewish 
plight in th e scene where Kristin a rushe s off to get a bottl e of milk and a thic k ersatz 
šalami Sandwic h for th e starving ballerin a also serveš as banalisation . 

Incompeten t writin g aids banalisation . Th e episode where Kristin a and her mothe r 
are talkin g abou t Kristina' s experience , or lack of experience , with men , reads like so-
methin g ou t of an inep t marriage-counsellor' s textbook . Th e novel abound s in redun -
dan t sexuality. Th e crass crudit y of passages like 'he r kisses, in which her Sank t Paul i 
schoolin g gleamed [...] , th e last of which relieved th e huge man of his ladin g of male 
Juices in a manne r of which he had hithert o onl y dreame ď (p . 82), or : 'Fo r relaxatio n 
th e previou s commandan t had brough t female prisoner s here , especially Frenc h 
women ' (p.43) , or : 'he knew where to také top brass to learn th e secret s of Frenc h 
love safely' (p . 166), seems also to demonstrat e a banall y mach o attitud e to wome n in 
th e narrator . Th e novel is replet e in automati c imagery like: 'th e tom-tom s spread 
th e news of mass execution s of numerou s [sic] SA leader s in Munic h and Berlin ' 
(p.32) ; or : 'Monik a Start s trembling ; tendernes s falls from her like th e fleeceof a lamb , 
and no w again she is a she-wol f (p . 157); or : 'Th e bitternes s of being insulte d and 
defeate d begins to give way to the convictio n tha t she had lost a battle , but no t th e war' 
(P-172) . 

Th e reade r is sometime s no t quit e sure whethe r th e autho r himsel f is no t prejudiced . 
Fo r example , when Kleinbürge r is studyin g th e ballerina , th e SS officer's prejudice s 
appea r to fuse with th e author's : 'th e aquilin e nose underline d by a little moustach e 
bore witness to her racia l origins ' (p . 90). Th e reade r asks why onl y gipsies ever beg for 
merc y when the y are abou t to be execute d (p . 133); th e Slovené Oberscharführe r in th e 
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cam p uses gipsies to satisfy his homosexua l desires, no t onl y because the y speak onl y 
Roman y and so can never inform on him , but also because gipsies are 'artist s of manl y 
love' (p . 117). Statement s of thi s kind do no t help th e autho r to persuad e th e reade r he 
is trul y concerne d with writin g abou t th e vile horro r of Nazis m and its off spring. 

I do no t kno w what sort of audienc e Kohou t intende d to addres s in Hodina tance a 
lásky,  no r do I kno w what he intende d to say. On e is tempte d to thin k he want s to 
show concentratio n cam p personne l are ordinar y huma n beings, or behave as ordinar y 
huma n beings would in a Naz i regime . A passage in th e last, confessiona l chapter , 
however , suggests tha t he migh t believe tha t th e Nazi s and thei r subjects were no 
worse tha n anyon e eise, tha t mos t huma n beings have a bit of th e fascist in the m (which 
migh t be true) , which can easily be drawn ou t and exploite d by a certai n type of regime 
or ideology (which I do no t believe to be true) . In thi s passage he fails to 
distinguish between thos e régimes which are set on th e exterminatio n of a section of 
society and have to find element s in tha t society to do thei r work for the m and thos e 
régimes which are puttin g down a rebellion . If his onl y poin t her e is tha t ruler s can be-
com e barbarou s rulers , tha t too , is banal . 

To declare only the German s and Russians the bloodthirst y of the moder n age world would 
be as unjust as it would be dangerous . One would be forgetting the 'little ' slaughterings and rag-
ings of the British in India , the Turks in Armenia , the Italian s in Abyssinia, the Japanes e in 
China , the Chines e in Tibet , the Frenc h in Algeria, the American s in Viet-Nam , the Cam -
bodian s in their own country,  the Iranian s and Iraqi s in Kurdish areas and so man y other s else-
where. (p.244) 

Tha t justifies nothing , and explains nothing . I t ma y simply contribut e to some rea-
ders ' thinkin g tha t what th e German s did in World War I I was just normal . Tha t is an 
amora l position . To take an amora l position , or to preten d to také one , need s a fine 
writer (Baudelaire , in Czec h literatuř e perhap s th e mino r Arthu r Breiský or th e major 
Ladislav Klíma) . To write Frivialliteratur suggesting an amora l positio n is immoral . 



T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 

des Collegiu m Carolinu m für 1989 

Di e wohlwollend e finanziell e Ausstattun g des Collegiu m Carolinu m durc h das 
Bayerische Staatsministeriu m für Wissenschaft un d Kuns t bot auch im Berichtsjah r 
die Grundvoraussetzun g für eine ertragreich e Arbeit. Fü r diese kontinuierlich e För -
derun g wird dem Bayerische n Staatsministeriu m für Wissenschaft un d Kuns t ganz be-
sondere r Dan k ausgesprochen . De r Deutsche n Forschungsgemeinschaf t dank t das 
Collegiu m Carolinu m für die Finanzierun g von Projekte n un d Publikationen , der VG 
Wort für wichtige Druckkostenzuschüsse . Besondere r Dan k geht hier abermal s an die 
Universitä t Gießen , die die Redaktio n des Sudetendeutsche n Wörterbuch s kostenfre i 
in ihre n Räume n beherbergt , an das Auswärtige Amt für die fortlaufend e Finanzie -
run g der Vierteljahresbericht e zur Entwicklun g von Staat un d Rech t in der ČSSR , an 
das Bundesministeriu m für Bildun g un d Wissenschaft , das die Personalmitte l für 
einen wissenschaftliche n Mitarbeite r bereitstellte , un d an das Arbeitsam t München , 
das eine Personalstell e anteili g finanzierte . 

Di e Mitgliederversammlun g des C C tra t am 3. Mär z un d am 23. Novembe r zusam -
men un d billigte Arbeitsprogram m un d Wirtschaftspla n für das laufend e Jah r sowie 
den voraussichtliche n - noc h nich t genehmigte n -  Wirtschaftspla n für 1990. Da s Ku-
ratoriu m des C C hielt am 17. Februa r seine 5. Arbeitssitzun g ab. Zu r Beratun g un d 
Beschlußfassun g über laufend e Arbeitsvorhabe n un d künftige Projekt e fanden am 
2. März , 23. Jun i un d 24. Novembe r Vorstandssitzunge n statt . 

Da s Institu t beschäftigt e im Berichtsjah r folgende wissenschaftlich e Mitarbeiter , 
die aus Haushaltsmittel n (H) , Sachbeihilfe n der Deutsche n Forschungsgemeinschaf t 
(DFG) , Zuwendunge n des Bundesministerium s für Bildun g un d Wissenschaft 
(BMBW ) un d Mittel n der Bundesanstal t für Arbeit (BfA) finanzier t wurden : 

Dr . Norber t Englisch (H ) 
Dr . Pete r Heumo s (H ) 
Dr . Rolan d J. Hoffman n (BfA - seit 1.9.) 
Dr . Kare l Kapla n (DG F - bis 31.3.) 
Bern d Kesselgruber (H ) 
Dr . Barbar a Kuns t (H ) 
Rober t Luft (DFG ) 
Dr . Michae l Neumülle r (H ) 
Dr . Eva Schmidt-Hartman n (H ) 
Dr . Kar l Vodička (BMB W - bis 30.9.) 

Die Jahrestagung des Collegiu m Carolinum , die vom 24. bis 26. Novembe r in Bad 
Wiessee stattfand , befaßte sich mit dem Them a „Da s Jah r 1919 in der Tschechoslowa -
kei -  Aspekte un d Alternativen" . Dabe i ging es grundsätzlic h um die Frage , inwie-
weit die verbreitet e Auffassung, das Scheiter n des tschechoslowakische n Staate s sei 
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zwangsläufig un d bereit s in seinem Gründungsak t angelegt gewesen, zu korrigiere n 
ist. Di e Ergebnisse der Tagun g werden in einem Sammelban d der Reih e „Bad Wiesseer 
Tagunge n des Collegiu m Carolinum " publiziert . 

Di e Akademi e für politisch e Bildun g in Tutzin g veranstaltet e vom 14. bis 16. April 
in Kooperatio n mi t dem C C (Dr . Schmidt-Hartmann ) eine Fagung zum Them a „Re -
volutio n aus der Rückschau : Ein e Analyse der Interpretatione n der kommunistische n 
Machtübernahme n in Osteuropa" . 

Im Collegiu m Carolinu m wurde n folgende öffentlich e Vorträge gehalten : 

3. März , Prof . Dr . Han s Lember g (Marburg) : Da s östlich e Europ a 1919; 

17. April, Doz . Dr . Jarosla v Stříteck ý (Brunn) : For m un d Sinn : Zu r Vorgeschicht e 
des Prage r Strukturalismus . Eduar d Hanslick , Rober t Zimmermann , Otaka r 
Hostinský , Josef Durdík ; 

26. Mai , Norber t Lamkemeye r (Osnabrück) : Ackermann-Gemeind e un d deutsch e 
Frage . Überlegunge n zum Verhältni s von Glaub e un d Politi k am Beispiel der Ak-
kermann-Gemeind e un d ihre r Positio n zur deutsche n Frage ; 

14. Juli , Prof . Dr . Jör g K. Hoensc h (Saarbrücken) : Köni g Přemys l Otaka r II . von 
Böhme n als Bauher r un d Mäzen ; 

21. Juli , Prof . Dr . Josef Válka (Brunn) : Deutsch-tschechisch e Wechselbeziehunge n in 
der Hussitenforschung ; 

27. November , Doz . Dr . Pavel Pollá k (Preßburg) : De r Antei l der Deutsche n in der 
Erste n Tschechoslowakische n Republi k am wirtschaftliche n Aufbau der Sowjet-
union . 

Hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m nahme n darübe r hinau s an 
einer Reih e von Tagungen , zum Teil mit Referaten , teil. 

Di e Forschungsarbeiten des Institut s wurde n in Übereinstimmun g mit dem Arbeits-
plan weitergeführt : 

Auf besondere s Interess e stießen angesicht s der politische n Veränderunge n in der 
Tschechoslowake i die der Dokumentatio n der dortige n aktuelle n Entwicklunge n die-
nenden , vierteljährlic h als Manuskript e vervielfältigt herausgegebene n Berichte zur 
Entwicklung von Staat und Recht in der ČSSR. 

Di e biographische Sammlung wurde im Berichtsjah r entsprechen d den bisherigen 
Zielsetzunge n weiter ausgebaut . Di e fünfte Lieferun g des dritte n Bande s des Biogra-
phischen Lexikons  zur Geschichte der böhmischen Länder  wurde redaktionel l abge-
schlossen un d ausgedruckt . 

Nachde m End e 1988 die acht e (Doppel-)Lieferun g des Sudetendeutschen Wörter-
buchs un d das vorläufige Verzeichni s der Belegorte als Beilage erschiene n waren , 
konnt e am 21. Jul i der erste Band des Mundartenwörterbuch s in eine r Präsentatio n vor-
gestellt werden . Di e bereit s erstellt e Lieferun g 1 des zweiten Bande s konnt e noc h 
nich t ausgedruck t werden , da bei der Umstellun g der Produktio n vom Handsat z auf 
ein PC-Program m Schwierigkeite n auftraten . 
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De r zweite Teil der mehrbändige n Editio n Briefe und Dokumente zur Geschichte 
der österreichisch-ungarischen Monarchie unter besonderer Berücksichtigung des böh-
misch-mährischen Raumes ist im Laufe des Berichtsjahre s zum großen Teil gesetzt 
un d korrigier t worde n un d wird im Jahr e 1990 fertiggestellt. Weiter e Teile sind in 
Vorbereitung . 

Teil I I der fünfteiligen Editio n Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag, der den 
Zeitrau m von 1921 bis 1926 umfaßt , wurde im Manuskrip t abgeschlossen . Teil IV 
(1933-1935 ) stand am End e des Berichtsjahre s kurz vor dem Ausdruck . 

Di e aus dem von der Stiftun g Volkswagenwerk geförderte n Projek t Emigration aus 
der Fschechoslowakei 1938-1948  hervorgegangen e Arbeit über die Emigratio n nach 
Westeurop a un d dem Nahe n Osten 1938-1945 ist 1989 erschienen . Di e dara n an-
schließend e Darstellun g über die Emigratio n nac h 1948 wird noc h bearbeitet . 

Di e ebenfalls aus einem von der Stiftun g Volkswagenwerk finanzierte n Projek t ent -
standen e Arbeit über Staat und Kirche in der Fschechoslowakei: Die kommunistische 
Kirchenpolitik in den Jahren 1948-1952  stan d End e 1989 kurz vor dem Ausdruck . 

Da s von der DF G gefördert e Projek t über Die tschechoslowakische Reform 1968 ist 
im Berichtsjah r ausgelaufen . Da s Manuskrip t soll 1990 in der Tschechoslowake i pu -
bliziert werden . 

Da s gleichfalls von der DF G finanziert e Forschungsvorhabe n über Handwerk und 
Kleingewerbe in Böhmen 1848-1914  wurde im Berichtsjah r fortgeführt . 

Da s Projek t über die Verfassungsentwicklung in der Fschechoslowakei 1968-1988, 
für das das Bundesministeriu m für Bildun g un d Wissenschaft die Personalmitte l be-
reitstellte , ist im Berichtsjah r abgeschlossen worden . 

Da s mi t Hilfe von Mittel n der Bundesanstal t für Arbeit im Jahr e 1988 begonnen e 
Arbeitsvorhabe n der Sicherun g un d systematische n Ergänzun g der Archivbestände 
zur Geschichte der Benediktinerabtei Brevnov-Braunau,  die sich in der Abtei Roh r 
befinden , konnt e noc h nich t fortgesetz t werden . 

Begonne n wurde mi t den bibliographische n Vorarbeite n für die Jahrestagun g 1990 
zum Them a 1848 - Revolution in Mitteleuropa. 

Im Berichtsjah r wurde n folgende Publikationen von den Mitarbeiter n des Colle -
gium Carolinu m betreu t un d fertiggestellt: 

1. Bericht e zur Entwicklun g von Staa t un d Rech t in der ČSSR , Lieferun g 1-4, Mün -
chen 1989, als Manuskrip t vervielfältigt. 

2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . v. 
Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . R. Oldenbour g Verlag München . Band 30 
(1989) Hef t 1,S. 1-260. 

3. Bohemi a (w. o.) Band 30 (1989) Hef t 2, S. 261-50 4 (Auslieferun g Anfang 1990). 

4. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . v. Ferdi -
nan d Seibt, Han s Lember g un d Helmu t Slapnicka . R. Oldenbour g Verlag Mün -
chen 1989. Band III , Lieferun g 5: Pr-R e (S. 321-400) . 

5. Lebensbilde r zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . v. Ferdinan d Seibt . 
Band 6: Agnes von Böhme n 1211-1282. Königstochte r -  Äbtissin -  Heilige . Von 
Jarosla v Pole . Mi t Beiträgen von Barbar a Sasse un d Aleš Zelenk a un d eine r Einlei -
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tung von P. Angelus Waldstein-Wartenberg OSB. R. Oldenbourg Verlag Mün-
chen 1989, 256 S., 8 Abbildungen und 16 Bildtafeln, 1 Stammtafel. 

6. Kurt Pittrof: Böhmisches Glas im Panorama der Jahrhunderte. Eine Kultur- und 
Wirtschaftsgeschichte. 2. Aufl. R. Oldenbourg Verlag München 1989,180 S. und 
16 Bildtafeln (VCC 61). 

7. Peter Heumos: Die Emigration aus der Tschechoslowakei nach Westeuropa und 
dem Nahen Osten 1938-1945. Politisch-soziale Struktur, Organisation und 
Asylbedingungen der tschechischen, jüdischen, deutschen und slowakischen 
Flüchtlinge während des Nationalsozialismus. Darstellung und Dokumentation. 
R. Oldenbourg Verlag München 1989, 496 S., 1 Karte (VCC 63). 

8. Rudolf M. Wlaschek: Juden in Böhmen. Beiträge zur Geschichte des europä-
ischen Judentums im 19. und 20. Jahrhundert. R. Oldenbourg Verlag München 
1990, 236 S. (VCC 66). 

9. Roman Freiherr von Procházka: Genealogisches Handbuch erloschener böhmi-
scher Herrenstandsfamilien. Ergänzungsband. Hrsg. vom Vorstand des Colle-
gium Carolinum. R. Oldenbourg Verlag München 1990, 211 S., 50 Wappen-
abbildungen und 1 Bildtafel. 

Im Druck befanden sich Ende 1989 folgende Publikationen: 
1. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-

men und Mähren-Schlesien. Hrsg. v. Heinz Engels. Band II, Lieferung 1. 
2. Frankreich und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Beiträge zum 

französischen Einfluß in Ostmitteleuropa. Vorträge der Tagungen des Collegium 
Carolinum in Bad Wiessee vom 28. bis 30. November 1986 und vom 20. bis 22. 
November 1987. Hrsg. v. Ferdinand Seibt und Michael Neumüller (Bad Wiesseer 
Tagungen des Collegium Carolinum, Band 15). 

3. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenpro-
bleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil IV: 1933-1935. Be-
richte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert 
von Stephan und Heidrun Doležel (VCC 49/IV). 

4. Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 
unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-mährischen Raumes. Teil II: 
Der Verfassungstreue Großgrundbesitz 1900-1904. Ausgewählt, eingeleitet und 
kommentiert von Ernst Rutkowski (VCC 51/11). 

5. Karel Kaplan: Staat und Kirche in der Tschechoslowakei. Die kommunistische 
Kirchenpolitik in den Jahren 1948-1952. Darstellung und Dokumentation 
(VCC 64). 

6. Hans H. Donth: Rochlitz an der Iser und Harrachsdorf von der Gründung bis 
zum Jahr 1785. Quellen zur ländlichen Industriesiedlung im Riesengebirge (VCC 
65). 

7. Kurt Pittrof: Bibliographie des böhmischen Glases (VCC 68). 
8. Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika und die böhmischen Län-

der (1848-1938). Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee 
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vom 2. bis 6. Novembe r 1988. Hrsg . v. Stanle y B. Winter s un d Eva Schmidt -
Hartman n (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum , Band 16). 

In Druckvorbereitun g sind folgende Publikationen : 

1. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Teil II : 1921-1926 . Hrsg . v. Manfre d 
Alexander (VCC 49/11) . 

2. Erika Kruppa : Da s Vereinswesen der Prage r Vorstad t Smicho w zwischen 1850 
un d 1875 (VCC 67). 

3. Richar d Eberle : Th e Sudetendeutsch e in West Germa n Politics , 1945-1973 
(VCC 69). 

4. Radk o Brach : Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 70). 

5. Jan Křen : Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918 (VCC 71). 

6. Marti n Posselt : Richar d Coudenhove-Kalerg i un d die Europäisch e Parlamenta -
rier-Unio n (VCC 73). 

7. Di e Tschechoslowake i un d Ostmitteleurop a im Jah r 1919. Vorträge der Tagun g 
des Collegiu m Carolinu m vom 22. bis 26. Novembe r 1989. Hrsg . v. Han s Lem -
berg un d Pete r Heumo s (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum , 
Band 17). 

Di e Mitgliede r un d hauptamtliche n Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m trate n im 
Berichtsjah r mi t folgenden Publikatione n an die Öffentlichkeit : 

Prof. Dr. Manfred Alexander 

1. Innenpoliti k in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Deutsch-tschecho -
slowakische Gesellschaf t für die Bundesrepubli k Deutschland . Hef t 2, 100 S. 

2. Aspekte der deutsch-tschechische n Koexisten z un d Konfrontatio n in der Erste n 
Tschechoslowakische n Republik . Halbjahresschrif t für südosteuropäisch e Ge -
schichte , Literatu r un d Politi k 1/1989 , 1-6. 

3. Geschicht e Polen s im Überblick . In : Kunstführe r Polen . Köln 1989, 11-86 . 

Prof. Dr. Karl Bosl 

1. Cham . Di e Geschicht e der Stad t un d ihre s Umlande s in 12 Jahren . Stuttgar t 1989, 
56 S. 

2. Da s Jahrhunder t der Augustinerchorherren . In : Historiographi a Mediaevalis . 
Festschrif t für F . J . Schmale . Darmstad t 1988, 1-17 (erschiene n 1989). 

3. Il contribut o degli stat i limitrof i all'apertur a politica , sociale e cultural e dell'are a 
alpina . In : Martenengo , E. : Le Alpi per l'Europa . Unapropostapolitica . Mailan d 
1988, 203-21 8 (erschiene n 1989). 

4. Le Alpi nei secoli. Collegament o o barriera ? In : L'uman a awentura . Le Alpi. 
Mailan d 1989, Bl. 13 un d 14. 

5. Fra u un d Frauenbildun g in Staat un d Gesellschaf t der frühen Jahrzehnt e des mo -
derne n Bayern . In : Zorner , F. : Ma x Josef Stift. Münche n 1989, 11 S. 
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6. Buchbesprechung in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur 14 (1989). 

Prof. Dr. Josef Breburda 

1. Quartärgeologie und Böden in Mittel- und Osteuropa. Kompendium für Studen-
ten der Agrar- und Geowissenschaften. Gießen 1989, 103 S. 

2. Problems of soil fertility in the Soviet Union. Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), Directorate for Food, Agriculture and 
Fisheries. Paris 1989, 61 S. 

3. Secondary salinization in Central Asia and North India. In: Proceedings of the 
International Symposium on dynamics of salt-affected soils. Nanjing/China 
1989. 

4. Research into the causes and prevention of soil erosion in the subtropical south of 
the Peoples Republic of China. In: Plant Research and Development. Bd. 29. 
Tübingen 1989, 74-85. 

5. Soils and their Management - a Sino-european perspective. In: Proceedings of the 
1988 Guangzhou Workshop. Commission of the European Communities. Brüs-
sel 1989. 

6. Research on soil erosion, erosion control and recommendations for South East 
China. In: Proceedings of the 6th International Soil Conservation Conference on 
Soil Conservation for Survival. Addis Abeba 1989. 

7. Neue Partneruni Kasan - an der Grenze nach Asien. Uni-Forum (Justus-Lie-
big-Universität Gießen) 8/1989, 3. 

8. Abschied eines engagierten Förderers. Uni-Forum (Justus-Liebig-Universität 
Gießen) 7/1989, 6. 

9. Buchbesprechungen in: BohZ 30/2 (1989). 

Prof. Dr. Winfried Eberhard 

1. Entwicklungsphasen und Probleme der Gegenreformation und katholischen Er-
neuerung in Böhmen. Römische Quartalschrift 84 (1989) 235-257. 

Prof. Dr. Wilfried Fiedler 

1. Hrsg. zus. mit Georg Ress: Verfassungsrecht und Völkerrecht. Gedächtnisschrift 
für Wilhelm Karl Geck. Köln 1989, VIII+ 1038 S. 

2. Gabriel Riesser- a Famous Jewish „Father" of the German Constitution of 1849. 
In: Verfassungsrecht und Völkerrecht. Gedächtnisschrift für Wilhelm Karl Geck. 
Köln-Berlin 1989, 189-197. 

3. Zur Entwicklung des Völkergewohnheitsrechts im Bereich des internationalen 
Kulturgüterschutzes. In: Staat und Völkerrechtsordnung. Festschrift für Karl 
Doehring. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. 
Hrsg. v. Karl Hailbronner u.a. Berlin 1989, 199-218. 

4. Europäische Integration und deutschlandpolitische Optionen - eine Alternative? 
In: Europäische Integration und deutsche Frage. Hrsg. v. Jens Hacker und Sieg-
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fried Mampel . 1989, 115-131 (Schriftenreih e der Gesellschaf t für Deutschland -
forschun g 28). 

5. Di e Europäisch e Unio n - ein Weg zur Wiederherstellun g der Einhei t Deutsch -
lands? In : Da s Wiedervereinigungsgebo t des Grundgesetzes . Hrsg . v. Diete r 
Haack , Han s Günte r Hopp e u.a . 1989, 255-266 . 

6. Zus . mit Ud o Fink : Flächennutzungspla n der Gemeinde n un d Gemeindever -
bänd e - BVerfG, NVwZ 1988, 619. In : Juristisch e Schulun g 1989, 286-289 . 

7. Staatsgebiet . In : Staatslexikon . Hrsg . v. d. Görres-Gesellschaft . 7. Aufl. Bd. 5. 
Freibur g 1989, 178-180 . 

8. De r Deutschland-Begrif f als Vorbehal t zur Europäische n Union ? Frankfurte r 
Allgemeine Zeitun g v. 16.2.1989, 7-8 . 

9. Deutschlan d un d Europa . Übe r die Zunahm e der geistigen Provinzialitä t in der 
Deutschland-Diskussion . In : 40 Jahr e Bundesrepubli k Deutschland . Verantwor -
tun g für Deutschland . 1989, 79-8 8 (Staats - un d völkerrechtl . Abh. d. Studien -
grupp e für Politi k un d Völkerrech t 8). 

10. Buchbesprechunge n in: Archiv des öffentliche n Recht s 114 (1989), Juristen -
zeitun g 44 (1989). 

Dr. Gerhard Hanke 

1. Di e Künstlerkoloni e Dachau . Besuch e von Künstler n un d Angehörige n geistiger 
Berufe in den Jahre n 1891-1918. In : Ottili e Thiemann-Stoedtner/Gerhar d 
Hanke : Dachaue r Maler . Di e Kunstlandschaf t von 1801-1946 . Dacha u 1989, 
287-359 . 

2. Di e Königlic h privilegierte Feuerschützengesellschaf t Dachau . Dacha u 1989, 
60 S. (Dachaue r Museumsschrifte n 12). 

3. Di e Dachaue r Hebamme n vom 17. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts . Amper -
land2 5 (1989) 192-202 , 237-243 . 

4. Landesherrlich e Besuch e un d Feier n in Dachau . Ebend a 205-207 . 

5. Di e Dachaue r Strumpfstricker . Ebend a 222-228 . 

6. Di e Dachaue r Nachtwächter . Ebend a 259-267 , 304-311 . 

7. Di e Dachaue r Volksfeste vor 1900. Ebend a 289-292 . 

8. Zu r Viehzuch t des Dachaue r Lande s in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts . 
Ebend a 318-320 . 

9. De r Dachaue r „Kindergarte n Nazareth" . Anfänge un d Schicksa l im Dritte n 
Reich . Ebend a 358-361 . 

10. Di e Wallfahrte n un d Kreuzgäng e der Marktgemeind e Dachau . Ebend a 373-377 . 

Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 

1. Přemys l Otaka r IL von Böhmen . De r golden e König . Graz-Wien-Köl n 1989, 
311 S. 
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2. De r Hitler-Stalin-Pak t un d Polen . In : Erwin Oberlände r (Hrsg.) : Hitler-Stalin -
Pak t 1939. Da s End e Ostmitteleuropas ? Frankfur t 1989, 43-60 , 140-142 . 

3. Dyskusja na téma t polsko-niemieckic h zaleceň podr§cznikowyc h w opini i pu-
bliczne j RF N - na przykladzi e prasy. Przegla d Zachodn i 45/ 2 (1989) 1-28 . 

4. Di e tödlich e Umarmung . De r Hitler-Stalin-Pak t un d Polen . Di e Neu e Gesell -
schaft/Frankfurte r Heft e 36/ 9 (1989) 786-794 . 

5. De r „Prage r Frühling " 1968. Voraussetzungen , Verlauf un d Nachwirkunge n im 
Umfel d der sozialistische n Gemeinschaft . Lazaru s 7/2 (1989) 22-27 . 

6. Di e Diskussio n der deutsch-polnische n Schulbuchempfehlunge n in der west-
deutsche n Öffentlichkei t (am Beispiel der Printmedien) . In : Wolfgang Jacob -
meyer (Red.) : Zu m pädagogische n Ertra g der deutsch-polnische n Schulbuchkon -
ferenze n der Historike r 1972-1987 . Braunschwei g 1989,157-17 8 (Schriftenreih e 
des Georg-Eckert-Institut s für International e Schulbuchforschun g 22/XII) . 

Prof. Dr. Erich Hubala 

1. Ein Albumblat t Johan n Bernhar d Fischer s von Erlach . Wiener Jahrbuc h für 
Kunstgeschicht e 1989, 245-253 . 

2. Di e Prage r Barockbaukuns t -  Ihr e städtebaulich e Wirkung . In : International e 
Tage Ingelheim , Themenschwerpunkt : Prag . BDK-Brie f 12 (1989) 47-84 . 

Prof. Dr. Adolf Karger 

1. Pra g un d das national e Erwache n der Tschechen . Gedanke n zum Hauptstadtsyn -
drom . In : Beiträge zur Geographi e un d Kartographie . Festschrif t für Ferdinan d 
Maye r zum 60. Geburtstag . 1989, 150-158 (Wiene r Schrifte n zur Geographi e 
un d Kartographi e 3). 

2. Sowjetunion : Vielvölkerstaat , Wirtschaft , Moskau ; Vielvölkerstaat Jugoslawien . 
In : Diercke-Handbuch , Materialien , Methoden , Modell e zum Diercke-Welt -
atlas. 1989, 190-196 (Text e un d Bearbeitun g der Karten) . 

Prof. Dr. Otto Kimminich 

1. Da s Rech t auf die Heimat . 3. neubearb . u . erw. Aufl. Hrsg . v. d. Kulturstiftun g 
der deutsche n Vertriebenen . Bon n 1989. 

2. Menschenrecht e als Grundrecht e -  Sachanalyse . In : Menschenrechte . Hef t 1: So-
zialer Rechtsstaat . Hrsg . v. d. Bundeszentral e für politisch e Bildung . 2. Aufl. 
Bon n 1989, 4-10 . 

3. Di e Selbstzerstörun g der europäische n Mitte . Regiona l Contac t (Kopenhagen ) 2/ 
1988, 16-28 (erschiene n 1989). 

4. Ausgleichszahlunge n für Land - un d Forstwirtschaf t in Wasserschutzgebieten . 
Natu r un d Rech t 11/1 (1989) 2-8 . 

5. Di e Menschenrecht e im Wande l des Staatsbegriffs un d der Staatengemeinschaft . 
Verfassung un d Rech t in Überse e 21 (1988) 416-42 9 (erschiene n 1989). 

6. De r verfassungsrechtlich e Rahme n von Asylrechtsreformen . In : Asylrechts-
reform un d Harmonisierun g von Anerkennungs - un d Auslieferungsverfahren . 
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3. Expertengespräch für Asylrichter. Hrsg. v. d. Otto Benecke Stiftung. Baden-
Baden 1989,13-28. 

7. Zur Erfordernis der Verfassungstreue von Lehrbeauftragten (Anmerkung zum 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.1.1989). Juristenzeitung 1989, 
439-440. 

8. Kirche - Menschenrechte - Völkerrecht. In: Katholische Soziallehre - Wirtschaft 
- Demokratie. Hrsg. v. Peter Hünermann und Margit Eckholt. Mainz-München 
1989,179-195. 

9. Die Verantwortung für die Umwelt in der Wertordnung des Grundgesetzes. In: 
Festschrift für Willi Geiger. Tübingen 1989, 277-295. 

10. Asylerheblichkeit subjektiver Nachfluchtgründe. Deutsche Rechtsprechung 
41/7(1989)667-668. 

11. Dankrede zur Verleihung des Europäischen Karlspreises 1989, 13.5.1989 in 
Stuttgart. Sudetendeutsche Zeitung v. 19.5.1989, 3-4. 

12. Heimat, Zuflucht, Gastland. Zur Debatte 19/3 (1989) 6-8. 

13. Menschenrechte im Völkerrecht und die Möglichkeit ihrer Durchsetzung. In: 
Menschenrechte in Ost und West. Hrsg. v. Rudolf Uertz. Mainz 1989, 149-184 
(Studien zur Politischen Bildung 16). 

14. Die personale Autonomie - Relikt einer vergangenen Zeit oder Modell für die Zu-
kunft? In: Verfassungsrecht und Völkerrecht. Gedächtnisschrift für Wilhelm 
Karl Geck. Hrsg. v. Wilfried Fiedler und Georg Ress. Köln-Berlin 1989, 
431-449. 

15. Die innerstaatliche Organisation eines völkerrechtlich gebotenen Schutzes ethni-
scher Gruppen. In: Staat und Völkerrechtsordnung. Festschrift für Karl Doeh-
ring. Hrsg. v. Karl Hailbronner u. a. Berlin 1989, 421-437. 

16. Freiheit als Menschenrecht. Im Gespräch 2/1989, 16-17. 

17. Zur Bedeutung des Völkerrechts für die Streitschlichtung in der Weltgesellschaft. 
In: Konflikte in der Weltgesellschaft und Friedensstrategien. Hrsg. v. Bernhard 
Moltmann und Eva Senghaas-Knobloch. Baden-Baden 1989,151-171 (Schriften-
reihe der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung 16). 

18. Macht und Verantwortung. Zur Debatte 19/5 (1989) 13-14. 

19. Weltraum. In: Staatslexikon. 7. Aufl. Bd. 5. Freiburg 1989, 943-947. 

20. Verfolgung. In: Staatslexikon. 7. Aufl. Bd. 5. Freiburg 1989, 661-662. 

21. Völkerrecht. In: Staatslexikon. 7. Aufl. Bd. 5. Freiburg 1989, 777-7Z7. 

22. International Law and the Maintenance of Peace. Universitas 31 (1989) 225-231. 

23. Entscheidungsbesprechung: Kein Aufenthaltsrecht durch Adoption. Deutsche 
Rechtsprechung 16/89 (1989) 1535-1536. 

24. La libertad como derecho humano desde la perspectiva juridica. Universitas 27/1 
(1989) 1-5. 
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25. Ein europäische s Asylrecht in der Traditio n europäische r Rechtskultur . In : Klaus 
Barwig, Klaus Lörchne r un d Christop h Schumache r (Hrsg.) : Asylrecht im Bin-
nenmarkt . Baden-Bade n 1989, 301-315 . 

26. Da s Münchne r Abkomme n 1938 un d 50 Jahr e danach . In : Materialie n zur 
Deutschlandfrage . Hrsg . v. d. Kulturstiftun g der deutsche n Vertriebenen . Bon n 
1989,496-501 . 

27. Da s Verhältni s von Rech t un d Techni k im Umweltschutz . Festschrif t für Rudol f 
Lukes . Köln-Berli n 1989, 73-86 . 

Prof. Dr. H. G.Jiří Kosta 

1. Th e Soviet Refor m Concep t and Impac t on th e Economi c Reform s in Easter n 
Europe . In : Economie s of th e Socialist Countries . Hrsg . v. J. S. Berliner , M . Ha -
kogi un d H . G . J . Kosta . Marnzen/Japa n 1989, 57-73 . -  Nachdruc k in: Viertel-
jahresbericht e -  Problem s of Internationa l Cooperatio n 1215/ 3 (1989) 45-57 . 

2. Ca n Socialist Economi c Systems be Reformed ? In : Economi c Reform s in Easter n 
Europ e and th e Soviet Union . Hrsg . v. H . Gabrisch . Boulder-Londo n 1989, 
9-22 . (Nachdruc k eines 1987 vom WIIW , Wien, veröffentlichte n Forschungs -
berichtes) . 

3. De r Wande l der ökonomische n Anschauunge n Bucharin s in den 20er Jahren . In : 
„Lieblin g der Partei" : Nikola i Buchari n -  Theoretike r des Sozialismus . Hrsg . v. 
Th . Bergman n un d G . Schäfer . Hambur g 1989, 192-203 . 

4. Reformperspektive n im real existierende n Sozialismus . In : Sozialismu s in Europ a 
- Bilanz un d Perspektiven . Festschrif t für Willy Brandt . Hrsg . v. H . Grebing , 
P . Brand t un d U . Schulze-Marmeling . Essen 1989, 156-161 . 

5. Di e wirtschaftspolitisch e Diskussio n im Licht e osteuropäische r Erfahrungen . 
Perspektive n des demokratische n Sozialismu s 2/1989 , 84-91 . 

6. Nu r ein Umbruc h wie in Ungar n ode r Pole n sorgt für die Genesung . Zu r Wirt-
schaft der ČSSR . Di e Welt Nr . 267 v. 15.11.1989,16 . 

7. Kommenta r zur überbetriebliche n Lenkun g in der UdSSR , verfaßt von R. Goetz -
Coenenberg . Berich t des Bundesinstitut s für ostwissenschaftlich e un d internatio -
nale Studie n 5/1989 , 259-265 . 

8. Zu r Geschicht e der Professu r für sozialistische Wirtschaftssysteme . In : Wirt-
schafts- un d Sozialwissenschaftle r in Frankfur t am Main . Hrsg . v. B. Schefold . 
Marbur g 1989, 259-265 . 

9. Economi c Polic y in Soviet-Typ e Economies : Overview and Outlin e for Furthe r 
Discussion . In : Th e Economie s of Easter n Europ e unde r Gorbachev' s Influence . 
Colloquiu m 1988. NATO-Brussel s 1989,12-24 . 

10. Pra g 1968-1988 : Vervollkommnun g ode r Reform ? In : Prage r Frühlin g un d Re-
formpoliti k heute . Hrsg . v. T . Müller . Münche n 1989, 33-43 . 

11. Th e Czechoslova k Economi c Refor m of th e 1960s. In : Czechoslovakia : Cross -
road s and Crises, 1918-88 . Hrsg . v. N . Ston e un d E. Strouhal . Basingstoke-Lon -
don 1989, 231-252 . 
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12. Storia e contenuti della riforma economica cecoslovacca negli anni 1965-1969. In: 
Che cosa fu la „Primavera di Praga"? Hrsg. v. F. Leoncini. Manduria Bari-Roma 
1989,41-68. 

13. Buchbesprechungen in: BohZ 30/2 (1989), Osteuropa 9/1989, Osteuropa Wirt-
schaft 2/1989 und 3/1989, Politische Ökologie 10 (März 1989). 

Prof. Dr. Leopold Kretzenbacher 

1. Volkskunde im Mehrvölkerraum. Ausgewählte Aufsätze zu Ethnologie und Kul-
turgeschichte in Mittel- und Osteuropa. München 1989,416 S., 26 Abb. (Beiträge 
zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients 41). 

2. Zur kärtnerslovenischen Volksdeutung eines mittelalterlichen Freskobildes. Die 
Welt der Slaven 34/1 (1989) 51-57,1 Abb. 

Prof. Dr. Peter Krüger 

1. Deutsches Expansionsstreben, Europäisches Staatensystem und Münchner Ab-
kommen 1938. BohZ 30/2 (1989) 261-272. 

Dr. Heinrich Kuhn 

1. Sudetendeutsche Heimatsammlungen. Schöne Heimat 78 (1989) Heft 4. 

Prof. Dr. Gerhard Kurz 

1. Das große Schauspiel. Deutschland und die Französische Revolution. Inter Na-
tiones, Bonn 1989 (auch französisch und englisch). 

2. Die Französische Revolution als Schauspiel der Geschichte. In: Gießener Dis-
kurse: Die Französische Revolution. Vorlesungen erster Teil. Hrsg. v. H. Ber-
dingund G. Oesterle. Gießen 1989,155-172. 

3. Schillers Briefe „Über die ästhetische Erziehung des Menschen" als Antwort auf 
die Französische Revolution. In: Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 24: Französi-
sche Revolution und Pädagogik der Moderne. Hrsg. v. U. Herrmann und J. Oel-
kers. 1989, 305-315. 

4. Widersprüchliche Lebensbilder aus Galizien. Zu Leo Herzberg-Fränkels „Polni-
sche Juden". In: Conditio Judaica. Judentum, Antisemitismus und deutschspra-
chige Literatur vom 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. Teil 2. Hrsg. v. 
H . O . Horch und H. Denkler. Tübingen 1989, 247-257. 

Prof. Dr. Hans Lemberg 

1. Die Kultur angesichts staatlicher und ideologischer Gewalt in Ostmitteleuropa in 
der Neuzeit. In: Kultur und Gewalt. Erfahrungen einer Region (Vorträge der 
5. europäischen Konferenz der Tschechoslowakischen Gesellschaft für Wissen-
schaft und Kunst, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Slawischen Seminar 
der Universität Bern in Bern am 20. August 1988). Hrsg. v. Karel Hruby. O .O. , 
o.J. (Bern 1989), 28-44. 



148 Bohemia Band 31 (1990) 

2. Laudati o auf Ferdinan d Seibt . In : Ferdinan d Seibt erhiel t den Georg-Dehio-Prei s 
1989 - die festliche geriet zur inspirierende n Übergabe . Sudetenlan d 31 (1989) 
212ff., hier 219-222 . 

3. Ostmittel -  un d Südosteuropa . Bon n 1989 (Informatione n zur politische n Bildun g 
225). 

Prof. Dr. Franz Machilek 

1. Böhmen . In : Di e Territorie n des Reich s im Zeitalte r der Reformatio n un d Kon -
fessionalisierung . Lan d un d Konfessio n 1500-1650 . Bd. 1: De r Südosten . Hrsg . 
v. Anto n Schindlin g un d Walter Ziegler . Münste r 1989,134-152 . 

2. Hrsg . zus. mit Lotha r Bauer , Fran z Bittne r un d Lotha r Braun : Bischof Ott o I . 
von Bamberg . Reforme r -Aposte l der Pommer n - Heilige r (1139 gestorben , 1189 
heiliggesprochen) . Gedenkschrif t zum Otto-Jubiläu m 1989. Bamber g 1989 (125. 
Berich t d. Historische n Vereins Bamberg) . 

3. Ottogedächtni s un d Ottoverehrun g auf dem Bamberge r Michelsberg . Ebend a 
9-34 . 

4. „ . . . seyt du geeret bist m i t . . . den glideren des so heiligen körpers" . Ottogedächt -
nis un d Ottoverehrun g auf dem Michelsber g bei Bamberg . In : Ott o von Bamber g 
(1102-1139) . Vorträge zum Jubiläumsjahr . Hrsg . v. Heim o Ert l un d Hug o Stoll . 
Nürnber g 1989, 61-87 . 

5. Ein Handschriftenfragmen t des Otto-Offizium s aus dem 15. Jahrhundert . 
Ebend a 89-92 . 

6. Zwei Bruderschaftsbrief e des Johanne s von Capestran o im Staatsarchi v Bamberg . 
In : De r Bußpredige r Capestran o auf dem Domplat z in Bamberg . Ein e Bamberge r 
Tafel um 1470/75 . Begleitschrif t zur Ausstellung. Bamber g 1989, 111-114 
(Schrifte n des Historische n Museum s Bamber g 12). 

7. Armu t un d Reform . Di e franziskanisch e Observanzbewegun g des 15. Jahrhun -
dert s un d ihre Verbreitun g in Franken . Ebend a 115-125 . 

8. Astronomi e un d Astrologie. Sternforschun g un d Sternglaub e im Verständni s von 
Johanne s Regiomontanu s un d Benedik t Ellwanger . Pirckheimer-Jahrbuc h 1989, 
lff. 

9. Gerstho f en auf alten Karte n un d Plänen . In : Chroni k der Stad t Gerstho f en 
969-1989 . Hrsg . v. Johanne s Krauße . Gersthofe n 1989, 15-28 (Nachdruc k eines 
Beitrags von 1969). 

10. Zus . mit Geor g Josef Abröll: Aus der Geschicht e der katholische n Pfarreien . 
Ebend a 101-152 (zum großen Teil Nachdruc k eines Beitrags von 1969). 

Prof. Dr. Bernard Michel 

1. Leopol d von Sacher-Masoch . Pari s 1989. 

2. Sociabilit é urbain e et nationalit é ä Pragu e ä la fin du XIXe siěcle. In : Miklo s 
Molnar/ André Reszler : Vienne , Budapest , Prague . Les haut s lieux de la cultur e 
modern e de l'Europ e central e au tournan t du siěcle. Gen f 1988, 67-80 . 
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Prof. Dr. Peter Moraw 

1. De r Investiturstreit . Damal s 21 (1989) 278-299 . 

2. Wiederentdeckun g des Mittelalters . In : Interess e an der Geschichte . Hrsg . v. 
Fran k Niess . Frankfurt-Ne w York 1989, 90-99 , 138. 

3. A. Allgemeine Bemerkungen . B. Was sollen französisch e Schüle r von der deut -
schen Geschicht e im späten Mittelalte r (ca. 1250-1507) wissen? In : Geschicht e 
für den Nachbarn . L'histoir e du voisin et la nötre . Hrsg . v. Raine r Riemenschnei -
der . Frankfur t a. M . 1989, 65-7 3 (Studie n zur internationale n Schulbuchfor -
schung , Schriftenreih e des Georg-Eckert-Institut s 60). 

4. Bestehende , fehlend e un d heranwachsend e Voraussetzunge n des deutsche n Na -
tionalbewußtsein s im späten Mittelalter . In : Ansätze un d Diskontinuitä t deut -
scher Nationsbildun g im Mittelalter . Hrsg . v. Joachi m Ehlers . Sigmaringe n 1989, 
99-120 (Natione s 8). 

5. Hofta g un d Reichsta g von den Anfängen im Mittelalte r bis 1806. In : Parlaments -
rech t un d Parlamentspraxi s in der Bundesrepubli k Deutschland . Ein Handbuch . 
Hrsg . v. Hans-Pete r Schneide r un d Wolf gang Zeh . Berlin-Ne w York 1989, 3-47 . 

6. Kirch e un d Staat , IL Kirch e un d Staa t im Mittelalter . In : Theologisch e Realenzy -
klopädie . Bd. 18. Berlin-Ne w York 1989, 374-381 . 

7. Gerechte r Prei s un d Wucherzins . Mittelalte r un d beginnend e Neuzei t im Kon -
flikt zwischen Wirtschaf t un d Ethik . Damal s 21 (1989) 993-1006 . 

8. Geleitwor t für Carlrichar d Brühl . In : Carlrichar d Brühl : Aus Mittelalte r un d 
Diplomatik . Gesammelt e Aufsätze. Bd. 1. Hildeshei m 1989, S. XV-XVIII . 

9. Von offener Verfassung zu gestaltete r Verdichtung . Da s Reic h im späten Mittel -
alter 1250 bis 1490. Studienausgabe . Berlin 1989. 

10. Klein e Geschicht e der Universitä t Gießen . 2. Aufl. Gieße n 1989. 

Univ.-Prof. Dr. Richard Georg Plaschka 

1. Dre i Bezugspunkt e zwischen Belgrad un d Wien: Prin z Eugen -  Vuk Karadži č -
Gavril o Princip . In : Gla s CCCLI V Srpske Akademije nauk a i umetnosti . Odel -
jenje istorijskih nauka . Buch 6. Belgrad 1988, 33-58 . 

2. Kirch e als Elemen t nationale n Selbstverständnisse s in Osteuropa . In : Verantwor -
tun g der Kirch e für Europa . Wien 1989, 66-74 . 

3. Geral d Stourzh-6 0 Jahre . Di e Presse (Wien) v. 12.5.1989. 

4. Bis zum „schär f ern Stah l der Seele". Zu Johan n Gottfrie d Herde r un d zur Univer -
sität Wien anläßlic h des 25jährigen Bestehen s der Gottfrie d von Herder-Preise . 
In : Gottfrie d von Herder-Preis e 1988. Hambur g 1989, 12-19 . 

5. „Di e Fesseln abgeworfen" -  Krieg an der Schwelle neue r Massenwirksamkeit . In : 
Rußlan d un d Österreic h zur Zei t der Napoleonische n Kriege. Wien 1989, 1-14 
(Veröff. der Kommissio n für die Geschicht e Österreich s 14). 
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Dr. Georg R. Schroubek 

1. Casa Santa , Dismas , Kümmerni s un d Mari a in der Gruft . Ein e gegenreformatori -
sche Kultkumulatio n in Prag . In : Forschunge n zur historische n Volkskultur . 
Festschrif t für Torste n Gebhar d zum 80. Geburtstag . Hrsg . v. Ingol f Bauer , Ed -
gar Harvol k un d Wolfgang A. Mayer . Münche n 1989, 267-286 , Abb. (Beiträge 
zur Volkstumsforschun g 26). 

2. Hrsg . zus. mi t Han s Schuhladen : Nah e am Wasser. Ein e Fra u aus dem Schön -
hengstgau erzähl t aus ihre m Leben . Ein e Dokumentatio n zur volkskundliche n 
Biographieforschung . Münche n 1989, 200 S. (Münchne r Beiträge zur Volks-
kund e 9). 

Prof. Dr. Ferdinand Seibt 

1. Neuzei t un d Utopie . In : Historiographi a Mediaevalis . Festschrif t für 
F.J . Schmale . Darmstad t 1988, 300-31 5 (erschiene n 1989). 

2. Sachsen un d Böhmen : Ein e Nachbarschaf t in der Geschichte . In : Festschrif t zur 
900-Jahr-Feie r des Hause s Wettin . Hrsg . v. Han s Assa von Pölze n un d Gabriel e 
von Seydewitz. 1989, 37-46 . 

3. 1419: Di e Hussite n in Böhmen . Deutsch e Ostkund e 35 (1989) 115-129 . 

Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 

1. Weihbischo f Wenze l Frin d un d die nationale n Minderheite n in der Tschechoslo -
wakei. In : Begegnun g un d Entfremdun g im Spannungsfel d von Volk un d Glaube . 
Vier Beiträge zur deutsch-tschechische n Zeitgeschichte . Münche n 1988, 57-6 3 
(Klein e Reih e des Institutů m Bohemicu m 9). 

2. Geschichtlich e Entwicklun g der Kirchenfinanzierun g in Österreic h seit 1938. In : 
Kirchliche s Finanzwese n in Österreich . Thau r bei Innsbruc k 1989, 77-92 . 

3. Eric h Schmie d 19.12.1907-26.12.1987 . Boh Z 30/ 1 (1989) 164-166 . 

4. Rezensione n in: BohZ , Ö O H . 

Dr. Peter Heumos 

1. Konfliktregelun g un d soziale Integration . Zu r Struktu r der Erste n Tschechoslo -
wakischen Republik . Boh Z 30/ 1 (1989) 52-70 . 

2. Di e Emigratio n aus der Tschechoslowake i nac h Westeurop a un d dem Nahe n 
Osten 1938-1945 . Politisch-sozial e Struktur , Organisatio n un d Asylbedingun-
gen der tschechischen , jüdischen , deutsche n un d slowakischen Flüchtling e wäh-
ren d des Nationalsozialismus . Darstellun g un d Dokumentation . Münche n 1989 
(VCC 63). 

Im Berichtsjah r vermehrt e sich der inventarisiert e Bibliotheksbestand im Haus e um 
4 532 auf 109313 Einheiten . De r Antei l des C C stieg um 1013 auf 59510 Einheite n un d 
beträg t dami t knap p 55 Prozent . Fü r Ankäufe wurde n vom C C D M 42290, für Buch -
bindearbeite n D M 18244 ausgegeben. Di e Altbeständ e der Bibliothe k des Adalber t 
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Stifter Vereins - der separat aufgestellte Handapparat mit über 3 000 bibliographischen 
Einheiten sowie die Literatur, die der Gesamtbibliothek übergeben wurde - sind voll-
ständig eingearbeitet und in die Kataloge integriert worden. Für den Adalbert Stifter 
Verein steht somit nur noch die Einarbeitung eines Neuzugangs von Kunstkatalogen 
mit 1500-2000 Einheiten aus. Der Bibliotheksausschuß der Bibliothek im Sudeten-
deutschen Haus trat am 18. Dezember 1989 zusammen. 

Laufend bezogen werden 461 Periodika, und zwar 59 Zeitungen, 362 Zeitschriften 
und 38 Jahrbücher. Bei diesen Periodika handelt es sich um 251 deutschsprachige, 172 
tschechische und slowakische, 26 englische, je drei italienische, französische und pol-
nische, zwei russische und eine ungarische Veröffentlichung. 

Die Bibliothek besuchten im Berichtsjahr 65 Wissenschaftler, 30 Studenten, 46 Hei-
matkundler, 14 Familienforscher und zwei Journalisten. In den meisten Fällen betrug 
die Benutzungsdauer mehr als eine Woche. Den Benutzern wurden - abgesehen von 
den rund 2 500 Bänden der Handbibliothek - insgesamt 8 468 Bände vorgelegt. Gegen-
über dem Vorjahr erhöhte sich die Ausleihe um 4,2 Prozent. 

Dank der Bereitstellung von Mitteln für eine ABM-Stelle seitens der Bundesanstalt 
für Arbeit konnten die 1987 begonnene Neubearbeitung der Sachkataloge und die Er-
gänzung des Systematischen Katalogs der Bibliothek durch Einarbeiten der Zeitschrif-
tenaufsätze weitergeführt werden. 

Das Collegium Carolinum gehört folgenden Vereinigungen an: Arbeitsgemein-
schaft der Münchner Osteuropa-Institute, Koordinationsausschuß der bundesgeför-
derten Osteuropaforschung, Arbeitsgemeinschaft der Ost- und Osteuropa-Biblio-
theken, Arbeitsgemeinschaft Historischer Kommissionen und landesgeschichtlicher 
Institute, Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Altertumsvereine und Me-
diävistenverband. Ein enger Kontakt der Zusammenarbeit besteht ferner zum Ost-
europa-Institut München, zur Historischen Kommission der Sudetenländer, zum 
Adalbert Stifter Verein und zur Ackermann-Gemeinde. Das Collegium Carolinum 
steht mit 44 Forschungsinstitutionen des Inlands und 33 des Auslands im Publika-
tionsaustausch. 

D A S J A H R 1919 I N D E R T S C H E C H O S L O W A K E I 
Jahrestagung des Collegium Carolinum 

Die Jahrestagung des Collegium Carolinum 1989 fand vom 24. bis 26. November in 
Bad Wiessee statt und befaßte sich mit dem Thema „Das Jahr 1919 in der Tschechoslo-
wakei. Aspekte und Alternativen." 

In seiner Einleitung zu der Tagung umriß Professor F. Seibt (Bochum/München) 
die Überlegung, die der Wahl des Tagungsthemas zugrunde lagen. Die Zerschlagung 
der Ersten Tschechoslowakischen Republik 1938/39, wesentlich bedingt durch den 
tschechisch-deutschen Konflikt und das Nationalitätenproblem der Republik über-
haupt, habe zu der verbreiteten Auffassung geführt, daß das Scheitern des tschecho-
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slowakischen Staatswesen s zwangsläufig un d bereit s in seinem Gründungsak t ange-
legt gewesen sei. Ein Blick zurüc k auf das Jah r Ein s der Erste n Republi k könn e helfen , 
diese simplifizierend e Sehweise zu überwinden . 

Professo r B. Loewenstei n (Berlin ) entwar f in seinem Vortra g über „Weltkrie g un d 
Staatskonzeption . Da s ,Neu e Europa ' ode r ,Di e letzte n Tage der Menschheit?' " das 
Ideenszenari o des Erste n Weltkrieges. Masaryk s Weltkriegsideologie sei problema -
tisch gewesen, als sie in eine r Art gesinnungspolitische m „Manichäismus " die Macht -
rivalitäte n der Zei t zu unversöhnliche n weltgeschichtliche n Gegensätze n stilisierte . 
Professo r R. Jaworski (Kiel) wies in seinem Refera t über „Nationalwirtschaftlich e 
Integrationsproblem e in Ostmitteleurop a nac h 1918" auf die wirtschaftspolitisch e 
Problemati k hin , der sich die neue n Staate n Ostmitteleuropa s nac h dem Erste n Welt-
krieg gegenübersahen : aus ökonomisc h fast autarke n Großräume n mi t arbeitsteili g 
aufeinande r bezogene n regionale n Wirtschaftspotentiale n mußte n nu n kleine r di-
mensionierte , aber komplett e Nationalökonomie n herausgeschnitte n un d aufgebaut 
werden . Di e „Wirtschaftlich e Entwicklun g un d Wirtschaftspoliti k in den Anfängen 
der Tschechoslowakische n Republik " war das Them a des Beitrags von Professo r 
H . G . Kost a (Frankfurt) , der für den behandelte n Zeitrau m eine insgesamt günstige 
ökonomisch e Situatio n der ČSR feststellte. 

Mi t den Vorträgen von Professo r P.Krüge r (Marburg ) über „Di e Friedensordnun g 
von 1919 un d die Entstehun g neue r Staate n in Ostmitteleuropa " un d Dr .T . Kletečk a 
(Wien) über „Perspektive n der sozialen in der nationale n Revolution : Di e Rätebewe -
gung in Ostmitteleurop a 1918-1920" wurde n die tschechoslowakische n Verhältniss e 
unte r zwei weiteren Gesichtspunkte n in den ostmitteleuropäische n Gesamtzusam -
menhan g gestellt. Krüge r ho b hervor , daß die Friedensordnun g von 1919 keine kon -
krete n Perspektive n für die außenpolitisch e Stabilisierun g Ostmitteleuropa s eröffnet 
habe . Kletečk a zeigte, daß die Rätebewegun g in Ungarn , der Tschechoslowake i un d 
Pole n trot z zeitweilig guter Voraussetzunge n für eine revolutionär e Umwälzun g Ost -
mitteleuropa s auch deshalb „steckenblieb" , weil sie imme r wieder von der nationale n 
Bewegung aufgesogen wurde . 

Vier Vorträge beschäftigte n sich mit der Nationalitätenproblemati k in der Tsche -
choslowake i sowie in Pole n un d Ungarn . Professo r J.K . Hoensc h (Saarbrücken ) be-
gründet e in seinem Refera t über „Tschechoslowakismu s ode r Autonomie . Di e Aus-
einandersetzunge n um die Eingliederun g der Slowakei in die Tschechoslowakisch e 
Republik " die These , daß frühzeitig e Konzessione n der Prage r Regierun g an die Slo-
waken eine Befriedun g des slowakischen Problem s ermöglich t hätten . Dr . L. Höbel t 
(Wien) referiert e über „Di e Sudetendeutsche n un d Deutschösterreic h 1918-1919" 
un d erklärt e die Verhärtun g staatsrechtliche r Ansprüch e auf tschechische r wie sude-
tendeutsche r Seite nac h der Staatsgründun g damit , daß die Anwendungsbedingunge n 
für einen Ausgleich -  Abrücken vom böhmische n Staatsrech t als quid pro quo für das 
Abrücken vom deutsche n Zentralismu s - mit dem Zusammenbruc h der Habsburger -
monarchi e entfallen waren . Dr . J. Hense l (Warschau ) sprach über „Nationalitätenpro -
blemati k un d Minderheitenschut z in den Anfängen der Republi k Polen" ; er legte dar , 
daß der Minderheitenschut z (für etwa Vs der Bevölkerung ) in der polnische n Verfas-
sung von 1921 veranker t wurde , die politisch e Praxis jedoch darau f hinauslief , daß 
dieser Schut z wirkungslos blieb. Nich t viel ander s verhielt es sich in Ungarn , wie 
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Dr . L.Szark a (Budapest ) in seinen Ausführunge n über „Nationalitätenproblemati k 
un d Minderheitenschut z in Ungar n 1900-1925 " zeigen konnte . 

Professo r P . Buria n (Köln ) stellte in seinem Vortra g (De r neu e Staa t un d seine Ver-
fassung) heraus , daß die Art un d Weise des Zustandekommen s der tschechoslowaki -
schen Verfassung von 1920 auf zwei charakteristisch e Moment e der politische n Wirk-
lichkei t in der Erste n Republi k verweise: auf die überragend e Machtpositio n der poli-
tische n Parteie n un d die Absicht der Staatsgründer , einen Nationalstaa t ins Leben zu 
rufen . Professo r H . Lember g (Marburg ) zeichnet e in seinem Beitra g (Staatsaufba u 
un d politisch e Konzepte : Di e neu e Republi k in den Diskussione n der Führungs -
gruppen ) anhan d ausgewählte r gesellschaftlich-politischer , wirtschaftliche r un d sozio-
kulturelle r Problem e die allmählich e Herausbildun g eine r Konzeptio n der staatliche n 
Ordnun g in den Diskussione n der politische n Führungselit e nach . Dr . T . Weiser (Bie-
lefeld) referiert e über „Di e Gemeindewahle n in der Tschechoslowake i 1919. Wahl-
statistik un d politisch e Analyse" un d wies nach , daß die politische n Parteie n bei diesen 
Wahlen um so erfolgreiche r waren , je weniger sie nu r eine bestimmt e soziale Ziel -
grupp e ansprachen . 

Professo r M.Alexande r (Köln ) äußert e sich in seiner Zusammenfassun g der 
Tagungsreferat e eher skeptisch zum alternative n Entwicklungspotentia l der Erste n 
Tschechoslowakische n Republik , ohn e jedoch den faktische n Verlauf ihre r Ge -
schicht e als zwangsläufig un d zuma l die Zerschlagun g der Republi k als schon in ihre r 
Gründungskonstruktio n angelegt unterstelle n zu wollen. 

Münche n P e t e r H e u m o s 

Z W E I T E 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 

S C H U L B U C H K O N F E R E N Z 

Vom 1. bis zum 6. Oktobe r 1989 fand im Georg-Eckert-Institu t für International e 
Schulbuchforschun g in Braunschwei g die zweite deutsch-tschechoslowakisch e Schul -
buchkonferen z statt , an der von tschechische r Seite die Prage r Historike r Vratislav 
Čapek , Mirosla v Hroch , Zdeně k Jindra , Ott o Novák , Jarosla v Pátek , Ott o Urba n 
un d Renat a Wohlgemuthová , von deutsche r Seite Manfre d Alexander , Erns t Hin -
richs , Jör g K. Hoensch , Wolf gang Jacobmeyer , Han s Lemberg , Rober t Luft un d Fer -
dinan d Seibt teilnahmen . Di e Tagung , die den Beginn eine r mehrjährige n chronolo -
gisch vorgehende n Konferenzseri e markiert , beschäftigt e sich unte r dem Aspekt „Di e 
tschechisch e un d die deutsch e Nationalbewegung " mit den knap p hunder t Jahre n 
zwischen 1781 un d 1870/71 . 

In zwölf Referate n un d einer intensive n Diskussio n wurde deutlich , daß sich die 
Schulbüche r der Tschechoslowake i auf die Geschicht e von Natione n un d Völkern kon -
zentrieren , währen d deutsch e Geschichtslehrbüche r die Entwicklun g von Staate n un d 
Rechtsordnunge n in den Vordergrun d stellen . In den abschließen d formulierte n „Be-
funde n aus der Schulbuchanalyse " wird unte r andere m auf die in den Unterrichtswer -
ken fehlend e Einordnun g der jeweiligen Nationalbewegun g in den breitere n europä -
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ischen Kontext und auf die alleinige Beachtung der Konflikte im Zusammenleben von 
verschiedenen Nationalgruppen hingewiesen. Für deutsche Schulbücher wird darüber 
hinaus vor allem die zu geringe Berücksichtigung der böhmischen Länder, ja der gan-
zen habsburgischen Donaumonarchie konstatiert, für tschechoslowakische Lehr-
bücher die Verengung der deutschen Geschichte auf die Darstellung Preußens. Neben 
der Betonung regionaler Unterschiede hält die gemeinsame Kommission die stärkere 
Einbeziehung sozialhistorischer Aspekte insgesamt für besonders wünschenswert. 

Mainz R o b e r t L u f t 

D I E B A R O C K B A U M E I S T E R D I E N T Z E N H O F E R 
I N F R A N K E N U N D B Ö H M E N 

Anläßlich der 300. Wiederkehr des Todes des in Oberbayern geborenen und über 
Prag und die Oberpfalz (Waldsassen) nach Bamberg gekommenen und dort tätigen 
Barockbaumeisters Georg Dientzenhofer sowie der Geburt seines Neffen, des in Prag 
geborenen und dort sowie im gesamten Königreich Böhmen und seinen Ländern 
bis nach Schlesien tätigen Architekten Kilián Ignaz Dientzenhofer, wurde an der 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg unter dem Thema „Die Barockbaumeister 
Dientzenhofer in Franken und Böhmen" ein viertägiges Symposium abgehalten, ver-
anstaltet von Professor Franz Matsche (Lehrstuhl II für Kunstgeschichte, insbeson-
dere Neuere und Neueste Kunstgeschichte) und finanziert vom Johann-Gottfried-
Herder-Forschungsrat . 

An zwei Tagen fanden unter großer öffentlicher Anteilnahme zwölf Vorträge von 
Fachleuten aus der Tschechoslowakei, der Bundesrepublik und Österreich statt. 
Diese beschäftigten sich zum einen mit grundlegenden Fragen der von den Dientzen-
hofer im Kirchenbau entwickelten und von Böhmen nach Franken vermittelten neu-
artigen Gestaltungsweise mit ineinander verflochtenen längs- und querovalen Raum-
gliedern - eine Erfindung, die auch auf die Kirchenbaukunst des aus Eger nach Fran-
ken gekommenen Balthasar Neumann gewirkt hat. Hier sind die Vorträge von Profes-
sor E.Hubala (München) „Rotunde und Baldachin. Die Raumgliederung im guari-
nesken Kirchenbau Böhmens" und Professor H. Thies (Braunschweig) „Einheiten des 
Entwerfens bei Christoph Dientzenhofer" zu nennen. Andere Referare galten den 
verschiedenen Mitgliedern der Baumeisterfamilie, so der erste abendliche Hauptvor-
trag von Dr. Th. Korth (Bamberg-Würzburg) über Georg Dientzenhofer und die 
Vorträge von Professor H. G. Franz (Graz) über Anfänge und Frühwerk Kilián Ignaz 
Dientzenhofers und von Dipl. lüg. P. Macek (Prag) zum Beginn der Bautätigkeit 
K. I. Dientzenhofers am Schloßbau in Ploschkowitz. Eine Reihe von Vorträgen, vor 
allem der Teilnehmer aus Prag, befaßte sich mit der Zusammenarbeit K. I. Dientzen-
hofers mit Ausstattungskünstlern seiner Kirchenbauten, so der zweite abendliche 
Hauptvortrag, der von Dr. P. Preiss (Prag) über die Maler des Künstlerkreises von 
K.I . Dientzenhofer gehalten wurde, und der Vortrag von Dr. M. Horyna über das 



Chronik 155 

Zusammenwirke n K. I . Dientzenhofer s mit den Bildhauer n K.J . Hiernl e un d 
F . I . Weiss. Mi t der bedeutende n künstlerische n Leistun g von Christop h un d 
K. I . Dientzenhofe r bei der Gestaltun g des barocke n Stadtbilde s von Pra g beschäftig-
ten sich Dr . J. T . Kotali k un d Dipl.-Ing . Arch . M . Pavlík. 

Di e Theme n wurde n nac h unterschiedliche n Gesichtspunkte n behandelt , da die Re-
ferente n die verschiedene n Sparte n von der theoretische n Architekturgeschicht e bis 
zur Bauvermessun g un d Denkmalpfleg e vertraten . Besonder s günstig für die lebhaft 
geführt e Diskussio n zwischen den Vorträgen war, daß die tschechische n Teilnehme r 
in deutsche r Sprach e referierte n bis auf eine Ausnahm e (in Englisch ) un d in Fra u 
Dr . Michael a Marek , der Leiteri n des Bildarchiv s des Johann-Gottfried-Herder-Insti -
tut s in Marburg , eine fachkundig e Dolmetscheri n zur Verfügung stand . 

De r zweite Teil des Veranstaltungsprogramm s bestan d in eine r zweitägigen Besich-
tigun g von Dientzenhofer-Baute n in Bamber g selbst un d in der nähere n un d weiteren 
Umgebun g von Pommersfelde n un d Ebrac h bis nac h Waldsassen un d zur berühmte n 
Wallfahrtskirch e Kappel . Dami t konnt e die Diskussio n direk t an den Originalschau -
plätze n fortgeführ t werden . 

Da s Symposiu m sollte einen Anstoß geben für eine erneut e un d intensiviert e Be-
schäftigun g mit der Baukuns t der Dientzenhofe r un d ihre r Rolle in der Entwicklun g 
der europäische n Barockarchitektur , speziell des Kirchenbaus . Es ha t sich gezeigt, 
daß hier noc h lange nich t alles geklärt ist aber man weiß nun , wo der nächst e Schrit t 
für eine sinnvolle Diskussio n anzusetze n ist, nämlic h in eine r exakten Vermessun g der 
Baute n un d vor allem ihre r Gewölbeforme n durc h die Bauforschung . 

Bamber g F r a n z M a t s c h e 

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

1 9 . J A H R H U N D E R T S 

Di e zehnt e interdisziplinär e kulturhistorisch e Pilsene r Tagung , die vom 22. bis 24. 
Mär z 1990 vor der Prage r Nationalgaleri e (Dr . Zdeně k Hojda ) organisier t wurde , be-
wies, daß die Geschichtsforschun g in der Tschechoslowake i nac h der „Sanfte n Revo-
lution " vom Novembe r 1989 nich t bei Nul l anfange n muß . Di e Tagungsreihe , deren 
Fortführun g ein Jah r zuvor wieder einma l bedroh t war, stellt thematisc h wie personel l 
einen wesentliche n Eckstei n für die zukünftig e tschechisch e Geschichtswissenschaf t 
dar . In Pilsen kame n seit 1981 vor allem historisc h orientiert e Geisteswissenschaftle r 
der mittlere n Generatio n zu einer fächerübergreifende n offenen un d sachliche n Aus-
sprach e über Frage n des 19. Jahrhundert s zusammen . Im Rahme n der Smetana-Tag e 
entstan d dadurc h das wohl wichtigste Historikertreffe n innerhal b der ČSSR , das in 
den beiden letzte n Jahrzehnte n kontinuierlic h tagte . Di e Bedeutun g der bewährte n 
Pilsene r Konferenze n wurde in diesem Jah r durc h eine Begrüßungsansprach e des 
neue n Ministerpräsidente n der Tschechische n Republik , Pet r Pithart , gewürdigt. 

Da s ursprünglich e Them a „Romanti k un d Romantizismu s in der böhmische n Kul-
tur " war aufgrun d der jüngsten Entwicklunge n in der Tschechoslowake i zu „Böhme n 
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und Europa in der Kultur des 19. Jahrhunderts" erweitert worden, um anhand von 27 
Vorträgen Fragen der eigenen nationalen Identität und der Beziehungen zur europä-
ischen Kultur diskutieren zu können. Wie in jedem Jahr referierten auch dieses Mal 
neben Historikern Musikologen, Philosophen, Kunst- und Architekturhistoriker so-
wie Sprach- und Literaturwissenschaftler. Alle Beiträge werden in einem Sammel-
band, herausgegeben von der Nationalgalerie in Prag, erscheinen. 

Der erste Themenkreis galt der Frage der kulturellen und politischen Identität der 
Tschechen und den verschiedenen Konzeptionen eines tschechischen Nationalismus 
im 19. Jahrhundert (u. a. am Beispiel von Schauer, MasarykundDyk). Hierwiebeiden 
folgenden Themenkomplexen wurde erstmals seit langem auf einer Tagung in der 
Tschechoslowakei wieder ausführlich auf die deutsch-tschechischen Beziehungen in 
Böhmen, in der Habsburgermonarchie bzw. in Mitteleuropa eingegangen. Im Zusam-
menhang mitReferaten über dieverschiedenen Einflüsse westlicher wie östlicher Kultu-
ren auf den böhmischen Raum standen Beiträge zum Selbstbild der Tschechen und zu 
nationalen Stereotypen während des 19. Jahrhunderts. Ebenso kritisch wie unterhalt-
sam wurden Auswüchse tschechisch-nationaler Selbststilisierung anhand von Beispie-
len aus Zeitschriften, Romanen und Denkmälern vorgeführt. Mehrere Vorträge über 
Musik, Literatur und Bildende Kunst lenkten dagegen stärker die Aufmerksamkeit auf 
die deutsch-tschechische kulturelle Symbiose, die durch die politischen und publizisti-
schen Kämpfe häufigverdecktwurdeundnochimmerwird. Daß die gegenseitige Beein-
flussung nationaler Kulturen besonders in Prag wirksam wurde und dabei den Juden 
eine hervorragende Rolle zukam, wurde im letzten Tagungsabschnitt deutlich. 

Im Mittelpunkt der lebhaften Abschlußdiskussion stand - neben aktuellen Aspekten 
der Stellung der Tschechen in und zu „Europa" - die Frage des weiteren Vorgehens und 
der inhaltlichen wie formalen Gestaltung der nächsten Pilsener Tagungen. Selbstkri-
tisch wurde gefordert, zukünftig der Diskussion größeren Raum zu gewähren, quellen-
kritischer zu arbeiten sowie häufiger neue Methoden aufzugreifen und diese auf Konfe-
renzen einer eingehenden Kritik auszusetzen. Nicht nur wegen der Interdisziplinarität 
und der besonderen Atmosphäre in Pilsen, die eine gewisse Abgeschlossenheit gewähr-
leistet, ist zu hoffen, daß die kulturhistorischen Pilsener Tagungen, wenn auch modifi-
ziert, weiterbestehen und daß sie im zweiten Jahrzehnt genauso anregend und innovativ 
wirken wie bisher. 

Mainz R o b e r t L u f t 

B A D H O M B U R G E R S T U D I E N G R U P P E : 
T S C H E C H E N U N D D E U T S C H E 1780 BIS 1 9 4 7 

„Tschechen und Deutsche" - eine geschichtliche Beziehung und eine aktuelle Nach-
barschaft, die nach den einschneidenden Veränderungen in der Tschechoslowakei und 
in ganz Ostmitteleuropa endlich wieder offen und allseitig erforscht und diskutiert wer-
den kann. Zu diesem Zweck kam vom 7. bis 10. März 1990 im Tagungs-
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Zentru m der Werner-Reimers-Stiftun g in Bad Hombur g erstmal s seit 20 Jahre n wie-
der eine größere Zah l deutsche r un d tschechische r Historike r verschiedene r Richtun -
gen zusammen . Mi t den Vorbereitunge n zu dieser wissenschaftliche n Konferenz , die 
eine Folge von sechs bis ach t Arbeitstreffen der Studiengrupp e einleite n soll un d vom 
Institu t für Europäisch e Geschicht e in Main z organisier t wird, wurde von Han s Lem -
berg, Ralp h Melville un d Gottfrie d Schram m vor zwei Jahre n noc h unte r ganz ande -
ren Bedingunge n begonnen . Anfang dieses Jahre s wurde das ursprünglic h geplant e 
Program m noc h erweitert , um in diesem Kreis von Fachleute n die Möglichkeite n un d 
konkrete n Forme n eine r „Erneuerun g der Beziehunge n zwischen deutsche r un d 
tschechische r Geschichtswissenschaft " zu diskutieren , wozu von Han s Lember g ein 
anregende s Thesenpapie r vorlag. 

Di e Bad Homburge r Studiengrupp e „Tscheche n un d Deutsch e 1780-1947" ha t sich 
nich t nu r das Ziel gesetzt, das fachlich e Gespräc h zwischen deutsche n un d tschechi -
schen Historiker n zur unverzichtbare n Gewohnhei t werden zu lassen, sonder n vor al-
lem neu e These n zu formulieren , um die teilweise seit dem 19. Jahrhunder t tradierte n 
Sichtweisen der Geschicht e von Deutsche n un d Tscheche n durc h eine international e 
wissenschaftlich e Zusammenarbei t zu überwinde n un d neu e Forschunge n anzuregen . 
Dabe i sollen: 

1. die beiden Nationalgeschichte n stren g komparati v untersuch t werden , um die 
Eigenarte n un d Parallelitäte n der nationale n Entwicklun g genaue r fassen un d in den 
größere n Zusammenhan g einordne n zu können ; 

2. Aspekte des konfliktfreie n Zusammenleben s der nationale n Gruppe n im Bereich 
der böhmische n Länder , die wegen ihre r Alltäglichkeit bis heut e meist verdeck t blie-
ben un d kaum dokumentier t sind, stärker ins Blickfeld gerückt werden ; 

3. Versuche unternomme n werden , über die Nationalgeschichte n hinausgehend e 
Interpretatione n zu entwickeln , un d es sollen Gesellschaftsbereich e thematisier t wer-
den , die nich t in das gewohnt e Schem a nationale r Entwicklunge n passen . 

Di e Symposien , zu dene n die Studiengrupp e jeweils zusätzlich e Experte n einlädt , 
sind allein der Diskussio n vorbehalten . Di e Tagungsreferate , die vor jeder Konferen z 
schriftlich vorliegen müssen , werden in der Regel nich t publiziert . Als Ergebni s der 
Tagungsreih e wird vielmeh r angestrebt , eine leich t lesbare Übersich t über das 
deutsch-tschechisch e Verhältni s seit dem ausgehende n 18. Jahrhunder t zu erarbeiten , 
welche die Entwicklungslinie n der gemeinsame n Geschicht e zusammenhängen d un d 
unte r Einbeziehun g neue r Erkenntniss e eine r breitere n Öffentlichkei t (insbesonder e 
Lehrer n un d Journalisten ) nahezubringe n vermag. 

Teilnehme r der ersten Arbeitstagun g waren aus der Tschechoslowakei : Jan Havrá -
nek , Mirosla v Hroch , Jiř í Kořalka , Jan Křen , Jaromí r Loužil , Jiř í Pešek , Jiř í 
Pokorný , Marti n Svatoš, Ott o Urba n (alle Prag) , Jiř í Kroupa , Jiř í Malíř , Jarosla v Stří-
tecký (alle dre i Brunn) ; aus der Bundesrepubli k Deutschland : Manfre d Heineman n 
(Hannover) , Rudol f Jaworski (Kiel) , Han s Lember g (Marburg) , Bedřic h Loewenstei n 
(Berlin) , Rober t Luft (Mainz/München) , Ralp h Melville (Mainz ) un d Gottfrie d 
Schram m (Freiburg) ; aus andere n Staate n kame n Gar y Cohe n (Norman , Oklahoma / 
USA) , Fran k Hadle r (Berlin/DDR ) sowie Helmu t Rumpie r (Klagenfurt/Österreich) . 
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Di e vorgelegten 17 Arbeitspapier e betrafen zwei Themenkomplexe : „Di e tsche -
chisch e Nationalbewegun g un d die deutsch-österreichisch e Frag e in der Ära des 
Liberalismu s 1860-1871 " un d „Bildun g in den böhmische n Länder n im ,langen ' 
19. Jahrhundert : Tscheche n un d Deutsch e im schichtenspezifische n Vergleich". 

Da s Jahrzehn t von den italienische n Kriegen Österreich s bis zur deutsche n Reichs -
gründun g bildet eine Schlüsselepoch e für die tschechisch e wie die deutsch e Na -
tionalbewegung , dere n beider Gleis e dami t bis zum Erste n Weltkrieg vorgezeichne t 
waren . Im Mittelpunk t der Diskussio n über den deutsche n un d tschechische n Natio -
nalismu s stande n Frage n der sozialen Bedingunge n un d der Identität . Dabe i wurde 
besonder s auf das Proble m konkurrierende r Identitäte n in jedem einzelne n (Bekennt -
nis zur Dynastie , zur Konfession , zur Nationalität , zur Region , zum Wohnort ) un d 
auf die Bedeutun g sozialer Frustratione n hingewiesen . In einem weiter gesteckten 
Rahme n wurde nac h der Ausprägun g un d den Charakteristik a der „bürgerliche n Ge -
sellschaft" (občansk á společnost ) in der Habsburgermonarchi e des 19. Jahrhundert s 
gefragt. Da s „Historisch e Staatsrecht " zeigt sich -  trot z seiner identitätsfördernde n 
Funktio n - beispielsweise als politisch-taktische s Mitte l einer „modernen " tschechi -
schen Nationalpoliti k gegenüber dem Wiener Zentralismu s un d nich t als konservati v 
traditionale s Element . 

Di e Expansio n des Schulwesen s un d die muttersprachlich e Alphabetisierun g unter -
stützte n die Entwicklun g der tschechische n Nationalbewegun g seit dem ausgehende n 
18. Jahrhundert . Beides führt e zu dem bekann t hohe n Bildungsnivea u un d der in allen 
Schichte n verbreitete n Wertschätzun g von Bildung . Auch wenn tschechisch e Patrio -
ten häufig beklagten , daß die Werte der nationale n Kultu r außerhal b der Schul e ver-
mittel t werden mußten , so konnte n doc h die in deutsche r Sprach e gelehrte n Bildungs-
inhalt e der mittlere n un d höhere n Schule n von der Nationalbewegun g verhältnismäßi g 
leich t transformier t un d nutzba r gemach t werden , zuma l die altösterreichisch e Schul -
bildun g keine nationa l deutsch e Orientierun g aufwies. 

Di e Bad Homburge r Tagun g ließ aber auch zahlreich e Desiderat a erkennba r wer-
den , von dene n die meiste n die vielschichtige Struktu r der Deutsche n in den böhmi -
schen Ländern , die für die Zei t vor 1918 nu r schwer von den Deutschösterreicher n zu 
trenne n sind, betrafen . Eklatan t sind vor allem die Forschungslücke n in der Bildungs-
geschichte . Übe r die finanziell e un d personell e Bedeutun g der katholische n Kirch e für 
die Entstehun g des in beiden nationale n Gruppe n durchwe g hohe n Bildungsniveau s 
seit der Zei t Mari a Theresia s un d Josef s IL ist manche s bekannt . Statistisch e Date n liegen 
jedoch nu r in sehr hoc h aggregierterFormvorun d bedürfe n der kritische n Überprüfun g 
un d des internationale n Vergleichs. Kenntniss e über die Vermittle r von Bildung , über 
die Lehrer , über die Schulbücher , über die Forme n un d Inhalt e des Unterricht s fehlen 
dagegen fast völlig. Arbeiten , die sich an den Ergebnissen der westeuropäische n un d 
deutsche n Bildungsforschun g orientieren , sind für den gesamten Bereich der Habs -
burgermonarchi e dringen d erforderlich . Insgesam t lassen die Ergebnisse des ersten 
Bad Homburge r Treffens erwarten , daß die deutsch-tschechisch e Studiengrupp e der 
Forschun g in beiden Länder n neu e Impuls e wird geben können . 

Main z R o b e r t L u f t 
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H L Á V K A - S Y M P O S I U M I N P R A G 

Josef Hlávka (1831-1908) , ein tschechische r Großbürge r -  Bildung , Wirtschaf t un d 
Politi k gleichermaße n verbunde n - , ein Prototy p des bürgerliche n Zeitalters , war als 
Architek t un d Baumeiste r künstlerisc h un d unternehmerisch , als Wissenschaftsorga -
nisato r un d Abgeordnete r politisc h un d gesellschaftlich vielseitig engagiert . Als Stadt -
baumeiste r von Wien un d Architek t des erzbischöfliche n Palai s un d der Theologi -
schen Fakultä t in Czernowit z gewann er internationale s Renommee ; als Mitgründe r 
un d Präsiden t der Akademi e der Wissenschafte n un d Künst e in Prag , als Fördere r 
tschechische r Hochschule n un d Finanzie r der Hlávka-Studentenstiftun g leistete er 
Hervorragende s für die Entwicklun g der moderne n tschechische n Nation . 

Di e Technisch e Hochschul e in Pra g un d die „Josef , Mari e un d Zdeňk a Hlávka-Stif -
tung " veranstaltete n am 14. un d 15. Novembe r 1989 in Pra g ein interdisziplinäre s 
Symposiu m über diese vielfältige Persönlichkeit , in der sich die Gesellschaf t un d Ent -
wicklung der letzte n Jahrzehnt e des 19. Jahrhundert s widerspiegeln . Ein e kleiner e 
Hlávka-Tagung , nu r auf die Perso n konzentriert , hatt e bereit s 1984 stattgefunden . 
Di e Ergebnisse der jetzigen Konferen z sollen publizier t werden . 

Da s dich t gedrängt e Program m ließ 29 Referente n -  vor allem aus Prag , Wien 
un d Czernowit z -  zu Wort kommen . Di e Vorträge betrafen nebe n biographische n 
Punkte n Architekturgeschicht e un d Bautechnik , Denkmalpfleg e un d historisch e 
Quellenlage , Wissenschafts- un d Bildungsgeschichte , Wirtschafts - un d Gesellschafts -
geschicht e un d politisch e Frage n vom Strei t zwischen Alt-  un d Jungtscheche n in 
den siebziger un d neunzige r Jahre n des 19. Jahrhundert s bis hin zum Schicksa l des 
Hlávka-Kolleg s bei der Besetzun g durc h die Gestap o im Novembe r 1939. Hervorzu -
hebe n sind neu e Erkenntniss e über das tschechisch e Stiftungswesen , über Organisa -
tion un d wirtschaftlich e Aspekte von Hlávka s Bautätigkeit . D a die Beschäftigun g mit 
Hlávka sowohl die Einbeziehun g von Wien wie auch von Czernowit z verlangt , erwei-
tert e die Tagun g den Blick auf die ganze historisch-geographisch e Dimensio n der 
Habsburgermonarchi e un d veranschaulicht e die alte Brückenfunktio n Prags zwischen 
West un d Ost . 

Besonder e Bedeutun g erhiel t das zweite Hlávka-Symposiu m durc h die aktuelle n 
Bezüge. Anlaß der Tagun g waren unte r andere m die Sanierung , Wiedereröffnun g un d 
Rückbenennun g des Hlávka- Studentenheim s un d die Erinnerun g an die Verhaftun -
gen un d Verfolgungen tschechische r Studente n durc h die deutsche n Okkupante n vor 
genau 50 Jahren . Sowoh l die Diskussio n über Denkmalpfleg e als auch die über Hláv-
kas gesellschaftlich-politische s Engagemen t wiesen imme r wieder auf Problem e der 
Gegenwar t hin , auch wenn nich t zu erwarte n war, daß zwei Tage nac h End e der Kon -
ferenz die „Sanft e Revolution " des Jahre s 1989 in der Tschechoslowake i beginne n 
sollte. 

Main z R o b e r t L u f t 
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F R A N T I Š E K G R A U S | 

Mi t Františe k Grau s ist ein Historike r gestorben , der zu den wirklich bedeutende n 
Repräsentante n der tschechische n un d tschechoslowakische n Historiographi e in der 
zweiten Hälft e dieses Jahrhundert s zählt . Im Unterschie d zu andere n frühere n ode r 
zeitgenössische n „Größen " der tschechoslowakische n Geschichtswissenschaf t ha t 
Grau s diesen Plat z nich t durc h parteipolitische s Engagemen t errungen , sonder n vor 
allem durc h seine wissenschaftlich e Arbeit, durc h seine organisatorisch e Tätigkei t un d 
seine Fähigkeit , die tschechoslowakisch e historisch e Wissenschaft auf internationale r 
Eben e zu repräsentieren . 

Františe k Grau s wurde am 14. Dezembe r 1921 in Brun n geboren . Zwar besucht e er 
tschechisch e Schulen , bewegte sich jedoch stets in einem zweisprachige n Milieu , 
so daß er die deutsch e Sprach e schon in jungen Jahre n vollende t beherrschte . Wegen 
seiner jüdische n Abstammun g mußt e Grau s die Zei t der nationalsozialistische n 
Okkupatio n im Konzentrationslage r verbringen , was er nu r deshalb überlebte , weil 
er eine r Grupp e von Häftlinge n zugeteil t worde n war, die sich mit der jüdische n Kul-
tu r beschäftigen sollte. Vielleicht tru g diese grauenvoll e Erfahrun g der Todeslage r 
dazu bei, daß Grau s nac h dem Krieg Marxis t un d Mitglied der KPTsc h wurde . E r stu-
diert e Geschicht e an der Karls-Universitä t in Pra g un d promoviert e mit eine r Unter -
suchun g zur städtische n Armu t in der vorhussistische n Zeit , die 1949 publizier t 
wurde . 

In den fünfziger Jahre n gehört e Grau s zusamme n mit Josef Mace k zu den führende n 
Vertreter n der tschechische n marxistische n Historiographi e un d insbesonder e der 
tschechische n Mediävistik . Beide bestimmte n in hohe m Maß e die Entwicklun g des 
Historische n Institut s der Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschaften . Di e 
Rolle , die Grau s in dieser Zei t spielte , wurde un d wird von manche n sehr kritisch ge-
sehen - un d das teilweise mit Recht . Grau s spart e in seiner Auseinandersetzun g 
mi t der nichtmarxistische n Historiographie , in seinen Rezensione n un d Polemike n 
nich t mit scharfen Worte n un d ideologische n Argumenten . Im persönliche n Umgan g 
war er schwierig, wenn ma n nich t zu seinen engen Freunde n zählte . Ein e Würdigun g 
des Wirken s von Grau s in den fünfziger Jahre n wird jedoch auch auf andere , erfreu-
licher e Aspekte hinweisen müssen ; hier ist in erster Linie die wissenschaftlich e Arbeit 
von Grau s zu nennen . Zwar mußt e auch er den Vereinfachunge n un d schematische n 
Konzeptione n der tschechoslowakische n Historiographi e der fünfziger Jahr e seinen 
Tribu t zollen , doc h verfaßte er in dieser Zei t zugleich Werke von bleibende m Wert . 
Erinner t sei hier nu r an die zweibändige Untersuchun g „Dějin y venkovského 
lidu v Čechác h v dob ě předhusitské" , die 1953 un d 1957 in Pra g erschien . Wer 
in Grau s einen Doktrinä r sieht , wird sich bewußt mache n müssen , daß er un d Ma -
cek in den fünf ziger Jahre n zu jenen Historiker n gehörten , die verhinder t haben , daß 
Geschicht e auf die Geschicht e der Arbeiterbewegun g un d der KPTsc h un d die Mög -
lichkei t der Erkenntni s von Geschicht e auf das Erlerne n des Marxismus-Leninismu s 
reduzier t wurden . Nich t weniger wichtig ist die Tatsache , daß Grau s un d Mace k bei 
der Auswahl der Mitarbeite r der Abteilun g für Alte Geschicht e nich t nac h politische n 
Kriterie n verfuhren , sonder n die fähigsten unte r den Nachwuchshistoriker n zu 
förder n suchten . 
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Františe k Grau s ist in den sechziger Jahre n in seiner wissenschaftliche n Arbeit un d 
als Mensc h ein andere r geworden . Seine Forschungsinteressen , die imme r das weite 
Fel d zwischen dem frühen Mittelalte r un d dem Beginn des 15. Jahrhundert s umfaß -
ten , verschobe n sich von der böhmische n zur mitteleuropäische n Geschicht e un d von 
der Sozial-  un d Wirtschaftsgeschicht e zu jenen Bereichen , die in der marxistische n 
Terminologi e als „Überbau " bezeichne t werden ; für letztere s ist die 1965 in Pra g 
erschienen e Untersuchun g über „Volk, Herrsche r un d Heilige im Reic h der Mero -
winger. Studie n zur Hagiographi e der Merowingerzeit " ein Beispiel. In den Studien , 
Aufsätzen un d Essays, die Grau s in den sechziger Jahre n schrieb , verschwinde t 
allmählic h nich t nu r das harsch e un d gelegentlich ungerecht e Urtei l über die nichtmar -
xistischen Historiker , sonder n schließlic h auch die marxistisch e Terminologi e selbst, 
die meh r un d meh r humanistische n Gedanke n weicht . Grau s ha t sich in dieser Zei t zu-
gleich menschlic h gewandel t un d um sich heru m einen Kreis von Mitarbeiter n un d 
Schüler n geschaffen, der von freundschaftliche m Verständni s getragen wurde . Als 
Professo r für böhmisch e Geschicht e an der Karls-Universitä t un d Herausgebe r des 
„Československ ý časopis historický " gewann Grau s zunehmende n Einflu ß auf die 
sich in der zweiten Hälft e der sechziger Jahr e tiefgreifend verändernd e un d erneuernd e 
tschechoslowakisch e Geschichtswissenschaft . Grau s wurde zum Moto r dieses Neu -
anfangs. 

Nac h dem August 1968 un d der Okkupatio n der Tschechoslowakei , gegen die 
Grau s mi t vielen seiner Kollegen in eine r Sondernumme r des „Československ ý časo-
pis historický " protestierte , wählte er die Emigration ; die Erfahrun g der national -
sozialistische n Konzentrationslage r hatt e ihn offenbar gelehrt , was nac h 1968 kom -
men würde . Di e Hilfe deutsche r Kollegen un d vor allem von Professo r Herber t Luda t 
ermöglicht e es, daß Grau s an der Universitä t Gieße n einen Lehrstuh l erhielt . Hie r 
wirkte Grau s zehn Jahr e lang, bevor er an die Universitä t Basel berufen wurde . Di e 
Jahr e der Emigratio n in Deutschlan d un d der Schweiz bilden eine äußers t fruchtbar e 
Phas e in der wissenschaftliche n Arbeit von Graus : 1971 erschie n sein Buch „Struktu r 
un d Geschichte . Dre i Volksauf ständ e im mittelalterliche n Prag" , wenige Jahr e späte r 
die „Lebendig e Vergangenheit" , 1980 das Werk über „Di e Nationenbildun g der 
Westslawen im Mittelalter" , 1987 schließlic h eine Untersuchun g über „Pest , Geißler , 
Juden . Da s 14. Jahrhunder t als Krisenzeit" , dazu fast 30 Aufsätze, die Theme n zwi-
schen dem 8. un d dem 15. Jahrhunder t behandeln . Di e Anerkennung , die Grau s auch 
in Deutschlan d zutei l wurde , wird nich t zuletz t dadurc h belegt, daß er hier zum Re-
daktionsmitglie d der Historische n Zeitschrif t un d des Lexikon s des Mittelalter s er-
nann t wurde , zu dem er mit einer ganzen Reih e von Artikeln beitrug . 

Františe k Grau s wurde gelegentlich als Kosmopoli t betrachtet , dessen Gefühl e 
un d Empfindunge n nich t „tschechisch " waren . In der Emigration , in Deutschlan d 
un d der Schweiz , hätt e Grau s nicht s dara n hinder n können , seinen Name n in Fran z 
Grau s zu ändern . Doc h er unterschrie b stets als Františe k Graus , un d als Františe k 
Grau s starb er auch am 1. Ma i 1989. Wir habe n einen großen Historike r verloren . 

Brun n J a r o s l a v M e z n í k 
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Hoensch, Jörg K.: Geschichte Böhmens. Von der slawischen Landnahme  bis ins 
20.Jahrhundert. 

Verlag C. H . Beck, Münche n 1987, 567 S., 5 Karten , 3 Genealogisch e Tafeln. 

Da s Buch spann t einen weiten Bogen von der Vorgeschicht e bis zum Scheiter n des 
„Prage r Frühlings" . Als „Geschicht e Böhmens " vereinigt es eine Darstellun g der alten 
Kronländer , Böhmen , Mähre n un d das alte Schlesien , insgesamt einen Länderbloc k 
von größere m Umfan g als die heutig e DDR . Zieh t ma n die schlesische vierhundert -
jährige Zugehörigkeit , vom 14. bis zum 18. Jahrhundert , aus dieser Summierun g ab, 
dan n steh t immerhi n noc h ein Rau m von der Größ e des heutige n Freistaat s Bayern zur 
Debatte . Ein Rau m allerdings , der in meh r als tausen d Jahren , bei regionale n Akzen-
ten doc h eng verknüpft , seit der Jahrtausendwend e mi t frühe r zentralistische r Ten -
denz , in der vielberufene n Mitt e Europa s eine beachtlich e Bedeutun g für die Entwick -
lun g unsere s Kulturkreise s gewonne n hatte , sei es „als Kontinen t im Kontinente" , wie 
es Goeth e ansah , sei es als „Kreuzweg " ode r „Wagenburg " -  in diesen seit meh r als 
hunder t Jahre n regen Prägunge n zeigt sich etwas von der Lebendigkei t der histori -
schen Diskussion . 

Dari n hat sich nu n also Jör g K. Hoensc h mit seinem gründliche n Überblic k von 
meh r als 500 Seiten zu Wort gemeldet . Da s Buch beginn t mi t einer Skizze der „natur -
räumliche n Vorraussetzungen" , ein dichter , lehrreiche r Abriß zur Morphologi e un d 
Geologi e auf vier Seiten von Böhme n un d Mähren , leider ohn e Schlesien , un d leider , 
ohn e den Rau m nac h seiner Größ e zu bestimmen . Es folgt, auch wieder dich t un d lehr -
reich , die Vor- un d Frühgeschicht e bis zur slawischen Einwanderung , die „au f den 
Weg zur Staatsbildung " (S. 32) führte . Gemein t sind dami t die ersten Nachrichte n 
über eine großstämmisch e Organisatio n im mährische n Becken un d die Großstamm -
bildun g in Böhmen . Fü r die Leser wäre es hier wohl nützlic h gewesen, etwas zu erfah-
ren über die gleichsam gesetzmäßige n Proze ß verlaufe dieses Übergang s in der bei allen 
nordalpine n Völkern dunkle n Entwicklungsphas e gesellschaftliche r Organisatio n von 
kleinen Verbände n zum Großstamm . Dadurc h könnt e dan n auch deutlic h gemach t 
werden , welche Bedeutun g eben der slawische Organisationsproze ß zwischen Ostsee 
un d Adria auch für Rückschlüss e auf vorhergehend e germanisch e Entwicklunge n 
besitzt , wobei ma n natürlic h alle unterschiedliche n Entwicklungsphase n berücksich -
tigen muß . 

70 Seiten Přemyslidenherrschaft , 70 Seiten Luxemburge r un d Hussitenzeit , unter -
teilt etwa zur Hälft e nac h der vor- un d der nachrevolutionäre n Entwicklung , un d dan n 
50 Seiten bis zum habsburgische n Provinzialismu s nac h dem Dreißigjährige n Krieg: Zu 
dieser Einteilun g ist anzumerken , daß die Zei t Karls IV., das „golden e Zeitalter" , eher 
knap p geriet, ebenso wieihr unmittelbare r chronologische r Antagonismus , diehussiti -
sche Revolution . Sind diese beiden Epoche n doc h seit Generatione n in ihre r Ambiguitä t 
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im Zentru m interpretatorische r Auseinandersetzunge n in der gesamten böhmische n 
Mediaevisti k gewesen. Ein e Zusammenfassun g der Entwicklun g „au f wirtschaft -
lichem , gesellschaftliche m un d kulturelle m Gebiet " (S. 176) für das Jahrhunder t 
Podiebrad s un d der Jagiellone n (1437-1526) , die aber doc h auch vorangehend e Ent -
wicklungen einschließt , verdien t wegen prägnante r Einsichte n namentlic h im wirt-
schaftliche n un d im städtepolitische n Bereich eine besonder e Anmerkung . Such t ma n 
aber eine vergleichbar e Zusammenfassun g für die vorhergehend e Zeit , mu ß ma n zu-
rückblätter n bis auf Zwischenüberschrifte n zu kurze n Abschnitten , die das Inhalts -
verzeichni s nich t ausweist (z.B . S. 56, S. 79, S. 92, S. 113). Diese knappe n Skizzen 
korrigiere n den Eindruc k des großen Akzent s auf der politische n Entwicklun g ein we-
nig un d sind im übrigen mit respektable r Zuverlässigkeit imme r wieder an der neue -
sten Literatu r orientiert . In diesen Abschnitte n gewinnt das Buch von Hoensc h Hand -
buchcharakter . 

Da s soll die Aussagen im vornehmlic h politisc h akzentuierte n Interessenbereic h des 
Autor s nich t abwerten . Nu r handel t es sich hier oft um Wiederholunge n dessen, was 
seit Generatione n die vor allem politisc h interessiert e Geschichtsschreibun g bei Deut -
schen un d Tscheche n schon ausgearbeite t hatte . Nich t ohn e bemerkenswert e neuer e 
Einsichten , beispielsweise den Hinwei s auf das Versäumni s Wenzels IV., sich in Ro m 
kröne n zu lassen, das ma n allgemein in der neueste n deutsche n wie tschechische n 
Historiographi e noc h nich t für so schwerwiegend hält . Hoensc h merk t treffend an , 
dami t hätt e Wenzels Königtu m „in Deutschlan d eine zusätzlich e Absicherun g erfah-
ren" . Tatsächlic h ist kein rechtmäßi g gekrönte r Kaiser , bei allen Thronstreitigkeite n 
des Mittelalters , jemals abgesetzt worden ! 

Was über die Luxemburger , die Hussite n un d über die politisch e Geschicht e des 
nachrevolutionäre n Jahrhundert s zu lesen ist, verdien t imme r wieder Anerkennun g 
wegen der Berücksichtigun g auch neueste r Literatur , publizier t an versteckte n Orten , 
wie sie das Schicksa l gerade namhafte n tschechische n Autore n zur Zei t der sogenann -
ten „Normalisierung " nac h 1968 aufgezwungen hatte . In dieser Hinsich t füllt das 
Buch von Hoensc h geradewegs eine Lücke , den n die „offizielle Geschichtsschrei -
bung " nac h 1968 war mi t schwache n un d irritierte n Kräfte n außerstande , ihr Nivea u 
zu halten . Ein tschechische s „Handbuch " (Přehle d dějin Československa) , 1980 er-
schienen , hatt e in seinen einzelne n Kapitel n sehr unterschiedlich e Qualitäte n (vgl. 
meine n Beitra g in Boh Z 27/1986 , 360-373) . Hoensc h ha t hier sozusagen die Aufgabe 
dieses Handbuch s übernomme n un d mit seiner Darstellun g im Rückgriff auf die 
tschechisch e Forschun g die Lücke n des Handbuch s überbrückt . 

Ma n kan n darübe r streiten , übrigen s auch mit den Herausgeber n des genannte n 
tschechische n Handbuchs , ob den n das Jah r 1526 tatsächlic h eine Zäsu r in der böhmi -
schen Geschicht e darstellt ; keinesfalls erwies sich eine solche Zäsu r für die Zeitgenos -
sen. Zwar saßen seitdem Habsburge r auf dem böhmische n Thro n bis 1918, aber die 
radikal e Wend e tra t erst mi t un d nac h dem Ständeaufstan d einhunder t Jahr e späte r ans 
Licht . Darübe r gibt es heut e eigentlic h keine Meinungsverschiedenhei t mehr . Nu r 
darüber , ob es deshalb noc h sinnvol l sei, die Zäsu r aus der Perspektiv e der Habsburge r 
Historiographi e von ehede m zu transferieren . Da s tschechisch e Handbuc h von 1980 
tut' s un d Hoensc h auch . Bei Hoensc h ha t die neu e Ära, zunächs t noc h korrek t als 
„Dualismu s zwischen habsburgische r Königsmach t un d Ständeherrschaft " bezeich -
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net , jedenfalls den Vortei l der gleichmäßige n Kapitelgliederung . Dan n folgt der Drei -
ßigjährige Krieg als Übergan g zum „Zentralismu s un d Absolutismu s in der Habsbur -
ger Monarchie" , der „Umba u des Staatsgefüges im Zeitalte r Mari a Theresia s un d 
Joseph s IL " un d „di e Voraussetzunge n für die national e Wiedergebur t unte r den 
Tschechen" , die in die „Ausbildun g der tschechische n Nationsgesellschaft " münden . 
Da s Buch schließt , abgesehen von einem „Ausblick" bis 1978, mit einem Kapite l über 
„da s Auseinanderbreche n der Habsburge r Monarchi e un d die Gründun g der Tsche -
choslowakische n Republik" . Alles in allem: eine politisch e Gliederung . 

Jör g K. Hoensc h ist als Forsche r zur neuere n un d neueste n Geschicht e hervorgetre -
ten . Seine Arbeiten zur kurzlebigen Geschicht e des slowakischen Staates , zur polni -
schen Reformpoliti k im 18. Jahrhundert , besonder s seine Übersichtsdarstellunge n der 
Erste n Tschechoslowakische n Republi k un d seine Geschicht e Ungarn s in der Zwi-
schenkriegszei t genieße n internationale s Ansehen . Deshal b sei am Schlu ß noc h einma l 
auf jenen Abriß über die tschechoslowakisch e Geschicht e von 1918 bis 1978 verwie-
sen, den er bescheide n als „Ausblick" seiner Darstellun g anfügt : Hie r ist auf dem 
knappe n Rau m von 25 Seiten unte r rech t ausgewogener Berücksichtigun g neue r Ar-
beiten ein in sich geschlossene r un d von durchgehende r Dynami k getragene r Essay 
entstanden , der noc h einma l die herausragend e Fähigkei t des Autor s zu konstruktive n 
Abstraktione n der politische n Entwicklun g belegt. 

Bochu m F e r d i n a n d S e i b t 

Nittner,  Ernst (Hrsg.): FausendJahre deutsch-tschechische Nachbarschaft. Daten, 
Namen,  Fakten zur politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und kirchlichen Ent-
wicklung in den böhmischen Ländern. 

Institutů m Bohemicum , Münche n 1988, 291 S. (Beiträge Kleine Reihe des Institutů m Bohemi -
cum 10). 

De r Band biete t in knappe n Beiträgen eine Übersich t über den heutige n Kenntnis -
stand zur Geschicht e der böhmische n Länder . Di e Autore n Fran z Bauer , Fran z Ma -
chilek , Hors t Glassl , Hans-Joachi m Härtl , Rudol f Ohlbaum , Diete r Salomo n un d 
der Herausgebe r Erns t Nittne r habe n ein Wissen zusammengetragen , das jedem Inter -
essenten in leich t verständliche r For m notwendig e Grundkenntniss e vermittelt . Ein -
geleitet durc h eine kurze Einführun g in die Landeskunde , wird in neu n Kapitel n der 
gesamte Zeitrau m seit der frühgeschichtliche n Besiedlun g des böhmische n Raume s bis 
zur gegenwärtigen Entwicklung , d.h . bis 1988, in der Tschechoslowake i umrissen . 
Literaturhinweis e am End e fast jedes Kapitel s sowie im Anhang , Karte n un d Tabellen 
ergänze n den im Taschenbuchforma t herausgegebene n Band bis auf knap p 300 Seiten . 
Als eine Schwachstell e erweist sich bedauerlicherweis e das nich t imme r sorgfältig be-
arbeitet e Register . 

De r Inhal t des Bande s erfüllt angesicht s des Titel s un d im Hinblic k auf die Erwar -
tun g des Lesers seine Aufgabe leider nu r zum Teil . Dami t soll nich t die Qualitä t der 
Beiträge herabgesetz t werden , vielmeh r bezeugen diese ein fundierte s un d sachkun -
diges Wissen der einzelne n Autoren . Was allerding s erwarte t wird, ist weniger eine 
allgemein geschichtlich e Darstellun g der böhmische n Entwicklung , wie vorrangig 
innerhal b der ersten vier Kapitel n geschehen , sonder n viel ehe r eine systematisch e un d 
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problemorientierte Übersicht über das darin eingebettete Nebeneinander von Deut-
schen und Tschechen. Gewiß, das deutsch-tschechische Verhältnis kann nur aus dem 
historischen Kontext heraus betrachtet werden. Ebenso gewiß ist auch, daß die damit 
verbundenen und gegenwärtig außerordentlich aktuellen Fragen erst mit dem Auf-
kommen des bürgerlichen Nationalismus im 19. Jahrhundert ihre Relevanz erhielten. 
Um so mehr erschiene es demzufolge jedoch lohnenswert, das Zusammenleben und 
-wirken dieser beiden Volksgruppen dort intensiver zu erfassen suchen und hervorzu-
heben, wo nationale Gegensätze noch nicht in dem bekannten Maße oder nur be-
schränkt ihr gegenseitiges Verhältnis bestimmten. 

Einen Schwerpunkt bildet das deutsch-tschechische Verhältnis dagegen in den fol-
genden Kapiteln, die den Zeitraum seit dem Zerfall der Habsburger Monarchie bis in 
die jüngste Vergangenheit behandeln. Das Schicksal der sudetendeutschen Volks-
gruppe steht hierbei im Vordergrund, wobei ihrer Vertreibung aus der jahrhunderte-
alten angestammten Heimat auf dem Gebiet der Tschechoslowakei nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges und ihrer Eingliederung innerhalb der Bundesrepublik breiter 
Raum gewidmet ist. Als hilfreich erweisen sich hier zahlenmäßige Angaben über die 
Opfer wie auch die Informationen über die in den vergangenen mehr als vierzig Jahren 
entstandenen Organisationen und ihre Aktivitäten. 

Berücksichtigt wird gleichsam die tschechoslowakische Diskussion über die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen, die verstärkt seit den siebziger Jahren sowohl von der 
Opposition im Innern als auch im Exil geführt wird. So wird offensichtlich, daß sich 
hinter dem offiziellen Versuch der Legalisierung der Vertreibung und dem damit ver-
bundenen Bestreben, die Sudetendeutschen aus der Geschichte des böhmisch-mähri-
schen Raumes auszugrenzen, ein differenzierendes Meinungsbild in dem weiterfüh-
renden Bestreben entwickelt hat, vom eigenen Volk begangenes Unrecht auch als sol-
ches zu benennen. 

Der Band soll - wie im Vorwort dargelegt - vor allem der Umsetzung der For-
schungsergebnisse für Schule und Bildung dienen. Zweifellos erfüllt er mit diesem Ziel 
die selbstgesetzte Aufgabe, der Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Geschichte 
entgegenzuwirken, wofür den Autoren und dem Herausgeber Dank gebührt. Dar-
über hinaus muß man dennoch auch die Frage stellen, ob es nicht - gerade weil er sich 
an einen breiteren Leserkreis wendet - von Vorteil wäre, neben der Darbietung von 
Daten und Fakten auch tieferliegende Ursachen und strukturelle Prozesse, die der 
tschechische und deutsche Nationalismus erwirkte und die zu den traurigen Kapiteln 
der gemeinsamen Vergangenheit führten, zumindest ansatzweise aufzuzeigen. Wenn-
gleich das beiderseitige Bekenntnis zur unverfälschten historischen Realität eine be-
sondere Voraussetzung für die Verständigung beider Völker darstellt, so ist das kei-
neswegs bereits auch die Lösung kommender Probleme oder die Überwindung eines 
ausgrenzenden und platten Nationalismus. In diesem Sinne lohnte es sich, die gemein-
same Geschichte von Deutschen und Tschechen nicht in einem scheinbar linear ver-
laufenden Prozeß und seinem Höhepunkt, der gewaltsamen Vertreibung der Sudeten-
deutschen, kulminieren zu lassen, sondern historisch nachgewiesene Alternativen 
aufzuzeigen, die eine übernationale Zusammenarbeit ermöglichten. 

Düsseldorf P e t r H o n s a 
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Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Bd. 7: Die 
Universität zu Prag. 

Verlagshaus Sudetenland, München 1986, 205 S. 

Dieser Band in der inzwischen schon neunteiligen Schriftenreihe der Sudetendeut-
schen Akademie der Wissenschaften und Künste verdient Beachtung. Da ist vor allem 
der Beitrag von Peter Moraw zu nennen, der auf 126 Seiten die Geschichte der Prager 
Universität im Mittelalter darstellt. Es geht dabei, nach dem Untertitel, um „Grund-
züge ihrer Geschichte im europäischen Zusammenhang". Man muß es konkreter fas-
sen: Von der Entstehung dieser ersten hohen Schule in Mitteleuropa 1348 bis zur Ab-
erkennung ihrer Qualität durch das Konstanzer Konzil von 1417 ist hier wohl die 
gründlichste Darstellung zur Universitätsgeschichte überhaupt entstanden, auf jeden 
Fall in deutscher Sprache. Was Moraw zusammenträgt, ist aber auch einer „kleinen 
Universitätsgeschichte" aus Prag im Jahr 1965 überlegen, die seinerzeit František 
Kavka herausgab. Natürlich wird das Urteil Moraws, wonach die Prager Universitäts-
geschichte mit der, modern gesprochen, internationalen Aberkennung ihrer Promo-
tionsgrade 1417 endete (und dementsprechend erst wieder von der „Karl-Ferdinands-
Universität" der Gegenreformation fortgesetzt wurde), von der tschechischen Uni-
versitätsgeschichte gewiß nicht anerkannt werden. Unter Gesichtspunkten der Hussi-
tenforschung ist eine solche Definition auch zweifellos nicht akzeptabel. Denn als 
hohe Schule, wenn auch ohne Theologie seit 1413, ohne Juristen seit 1419 und schließ-
lich nur mehr als Artisten-Fakultät, gewann das solcherart reduzierte Studium doch 
unvergleichliche Bedeutung während der hussitischen Revolution und in der darauf-
folgenden Reformationsepoche. Aber es ist nicht sehr sinnvoll, darüber zu streiten, ob 
eine Universität, ein Studium generale oder, wie in diesem Fall, nun eben ein Studium 
provinciale auf welchem wissenschaftlichen Niveau und unter welchen Bedingungen 
seiner internationalen Anerkennung auch immer bestand oder nicht. Die faktische 
Wirksamkeit der Institution in der böhmischen Reformationsepoche zwischen 1417 
und 1620 ist unbestritten. Sie teilt mit diesem Anspruch die Definition aller kirchli-
chen Institutionen während der Reformationszeit, eingeschlossen der priesterlichen 
Hierarchie. Aber ebenso unbestritten und ähnlich wie bei diesen endet 1417ihre kanoni-
stisch definable Existenz unter den Voraussetzungen der universalen Kirche, unter de-
nen sie ins Leben getreten war, und diese bilden den Rahmen für Moraws Darstellung. 

Soviel zum Verständnis der vielleicht ungewöhnlichen Definition der Prager „mit-
telalterlichen Universitätsgeschichte" nach Moraw. Die Sache selbst wird in eindring-
licher Gründlichkeit erschlossen. Jene 70 Jahre von 1348 bis 1417, mit zwei, wie 
Moraw meint, vielleicht aber auch drei Gelehrtengenerationen, haben kaum irgendwo 
eine so sehr von europäischer Übersicht durchtränkte Darstellung gefunden. Bedau-
ern muß man lediglich, daß sie ohne Anmerkungsapparat veröffentlicht worden ist. 
Das abschließende Quellen- und Literaturverzeichnis in Auswahl macht freilich vieles 
davon wett. 

Ein konziser Abriß von Karl Schnith über „Wesen und Bedeutung des Lollarden-
tums" 1382-1414 verdient besondere Anmerkung, nicht nur wegen seiner Prägnanz, 
sondern weil man ihn in einem Sammelband zur Prager Universitätsgeschichte wohl 
kaum sucht. Kontakte zwischen Wiklif und den Pragern sind aber schon lange bekannt. 
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Erns t Nittne r berichte t auf 20 Seiten über den Augustinereremite n Jorda n Simon , 
der im Zeitalte r der katholischen , ode r wohl besser der theresianische n Aufklärun g 
1772-1776 in Pra g als Professo r für Kontroverstheologi e wirkte . 

Ein kurze r Abriß von Gisel a un d Maximilia n Hüttisc h über die alten un d die nach 
dem sattsam bekannte n Insignienstrei t der Erste n Republi k für die deutsch e Prage r 
Universitä t neu gefertigten Insignie n kan n womöglich vor allem zur Emblemati k des 
Barockzeitalter s beitragen . Aleš Zelenk a beschließ t mi t „Bemerkunge n zum Siegel der 
mittelalterliche n Universitä t Prag" . Di e erwähnenswerte n Anregunge n un d Beobach -
tunge n zu diesem bislang scho n so oft beschriebene n Siegelbild zeigen, wie Heraldi k 
als Quell e zu handhabe n ist. Unbegreiflic h bleibt , warum der Band mi t eine r zwar 
gründlichen , aber ausdrücklic h nu r deutschsprachige n Bibliographi e schließt . Sie ist 
für den Historike r so nutzlo s wie für das Ansehen dieser nu n einma l in der Geschicht e 
beider Völker so wichtigen hohe n Schule . 

Bochu m F e r d i n a n d S e i b t 

Piirainen, lipo Fapani: Die Satzung des Rates der Stadt Košice/Kaschau aus dem 
Jahre 1404. Edition und Untersuchung eines frühneuhochdeutschen Fextes aus der 
Slowakei. 

In : Neuphilologisch e Mitteilunge n 88/3 (1987) 237-255 [Helsinki] . 

Nac h dem vor einigen Jahre n verstorbene n namhafte n Sprachforsche r des ostdeut -
schen Siedlungsraume s Erns t Schwar z ist es vor allem L T . Piirainen , der sich nu n 
einer systematische n Erforschun g der deutschsprachige n Schriftdenkmäle r aus der 
Slowakei zuwendet . De r bekannt e Philolog e un d Germanist , Edito r mittelalterliche r 
deutsche r Rechtsdenkmäle r aus der Slowakei, veröffentlich t diesma l ein Schriftdenk -
mal aus dem östliche n Sprachraum , aus eine r sprachgeschichtlic h vielschichtige n deut -
schen Kulturinse l im Norde n der Karpaten : aus Kascha u (slowak. Košice , ung . 
Kassa) , der auch im Rechtslebe n führende n oberungarische n „civita s primaria" , poli -
tische m Voror t un d wirtschaftliche m Hauptor t Oberungarns . 

Mi t der Kaschauer Ratsordnung1, wie das Dokumen t in die Fachliteratu r eingegan-
gen ist, ha t sich der Edito r eines sprachgeschichtlic h bedeutende n Textes angenom -
men : Da s Schriftdenkma l von 1404 kan n als eines der früheste n deutsche n Sprach -
denkmäle r der Slowakei schlechthi n bezeichne t werden , zuma l Kascha u als Stütz -
punk t des Deutschtum s im östliche n Siedlungslan d von besondere r Bedeutun g ist für 
die Erforschun g der deutsche n Kanzleisprach e in der Slowakei. 

De r Text von 1404 knüpf t an einflußreich e Vorbilder der mittelalterliche n Rechts -
un d Quellenliteratu r an . Zuletz t gewinnt er durc h Zitat e aus der Bibel un d selbstän-
dige Aufnahm e des Bibelguts 1404 in einem städtische n Schriftdenkma l an Attraktivi -
tät . Die s verdien t hervorgehobe n zu werden , da die inhaltlich e Beschaffenhei t des 
frühneuhochdeutsche n Denkmal s aus Kascha u bisher unbekann t blieb; auch die neue -
ste Ausgabe von L T . Piiraine n informier t darübe r nicht . 

Die Quelle wird im Kaschaue r Stadtarchi v aufbewahrt : Městský archív v Košiciach , 
Sign. „Schwarzenbachiana40" . 
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Überdies ist dem Editor auch der Vorwurf nicht zu ersparen, daß er sich mit 
dem Text zu wenig vertraut gemacht hat und dadurch dessen Aussagekraft nicht 
für eine fundierte Einleitung zur Edition berücksichtigte. Die Einleitung läßt eine 
Angabe über die Autorschaft vermissen. Sie ist aber im Prolog der Schrift deutlich 
zu finden: Da heißt es, die „etlichen geschriben artickel" habe Hanns Hebenstreyt 
im Jahre 1404 verfaßt, „zw den czeyten als [...] Jocob Stoyan ist vorweser vnd 
Richter gewesen der Stat Casschaw". Diese Aussagen über Autoren und Entstehungs-
zeit des Rechtsdenkmals hätten in der Einleitung zur Edition ihre Verwendung und 
auch ihre Auswertung finden sollen, schließlich setzen sie der Interpretation des 
Textes Prioritäten. 

Die flüchtige Arbeit mit dem Text wirkte sich auch unmittelbar auf die Wiedergabe 
aus: das vom Editor weggelassene, als unentzifferbar bezeichnete Blatt 8r (S.239) 
bietet beispielsweise durch den Namen Isidors einen greifbaren Anhaltspunkt für 
die Identifizierung des beschädigten Textes. Danach läßt sich dann der außerhalb der 
Risse doch gut lesbare Text rekonstruieren und darin das Isidor-Trakat über den 
Meineid wiederfinden. Allerdings hätte der Editor hierfür auch die jüngere Ausgabe 
der Ratsordnung aus dem Jahre 1864 durch F. X. Krones2 heranziehen können, denn 
dem Kaschauer Historiker lag damals noch der unbeschädigte Text vor. Daher kommt 
auch der Ausgabe von 1864 für alle künftigen Editionen eine besondere Bedeutung zu. 
Leider kennt I. T. Piirainen diese Ausgabe nicht. 

Der Verfasser von 1404 legte auf dieses Isidor-Zitat offensichtlich großen Wert, er 
hatte es wörtlich in lateinischer Fassung übernommen, ins Deutsche übersetzt und 
noch in einem eigenen Kommentar ausgelegt. Übrigens ist dies auch die einzige Stelle, 
bei der Hebenstreyt überhaupt eine Quelle nennt. Das Traktat über die Folgen einer 
falschen Eidesleistung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der grundlegenden 
Aufmerksamkeit, die seine Ratsordnung von 1404 unter den Stadtrechtsquellen in 
Ungarn dem Amtseid der städtischen Würdenträger zuwendet. Für diesen Akzent ist 
der Hinweis auf den bekannten frühmittelalterlichen Autor natürlich wichtig. 

Nun leidet aber die Arbeit von LT . Piirainen überhaupt an einer mangelnden Be-
rücksichtigung der bisherigen Untersuchungen im Rahmen einer inzwischen schon 
beachtenswerten Fachliteratur, die seit 183 8 die Fragestellung zur Kaschauer Ratsord-
nung vertiefte, und die sich bereits in kritischer Reflexion mit überholten Meinungen 
auseinandersetzte. Das schlägt sich in der Veröffentlichung von 1987 nicht nieder. 
Seine Bezeichnung der Schrift von Hebenstreyt als „Articuli Communitatis" (S. 239) 
bleibt bei jener Geringschätzung der Quelle stehen, die sich im Grunde auf die An-
merkung eines Archivars im 18. Jahrhundert stützt, nämlich auf die irrtümliche Erfas-
sung und Archivierung des Schriftstückes bei F. A. Schwarzenbach, damals allerdings 
in der vollen Bezeichnung als „Articuli Communitatis electae". Diese irreführende 
Bestimmung der Schrift wurde danach vor allem durch die Ausgabe von K. Demkó 

2 K r o n e s , Franz Xaver (Hrsg.): Zur ältesten Geschichte der oberungarischen Freistadt 
Kaschau. Eine Quellenstudie. Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen 31 
(1864) 1-55, Edition S. 45-55. Hier versehentlich die Sign.-Nr. „4" anstatt „40" (S. 32, 
Anm.3). 



Neue Literatur 169 

1886 tradiert, der für seine Edition auch direkt den Titel „Articuli Communitatis" 
übernahm3. Dieser Autor ist auch der einzige, den I. T. Piirainen aus der reichen Lite-
ratur über die Ratsordnung nennt. 

Dabei hätten ihn die kritischen Betrachtungen von András Vizkelety 19744 in der 
Auseinandersetzung mit der erwähnten Veröffentlichung von Demkö auf die richtige 
Spur lenken können. Sogenannte „articuli communitatis", also etwa Forderungen 
eines oppositionellen Gemeindeausschusses, wie sie übrigens in Kaschau erst be-
trächtlich später aufkommen, hätten eine so grundlegende rechts- und geistesge-
schichtliche Aufgabe, wie sie das Schriftwerk von Hanns Hebenstreyt erfüllte, auch 
kaum übernehmen können. 

Der Schwerpunkt der Arbeit von LT . Piirainen liegt allerdings auf der sprach-
geschichtlichen Entwicklung. Seine Untersuchungen bestätigen die in Hauptzügen 
auch von anderen Verfassern und bei anderen Kaschauer Quellen ebenfalls festgestell-
ten Tendenzen einer Überregionalität in der Kanzleisprache Kaschaus und deren weit-
gehend ostmitteldeutschen dialektologischen Charakter (S. 255). Dabei hätte aller-
dings hervorgehoben werden müssen, daß gerade die Ratsordung besonders deutlich 
weitgehende Überschneidungen und Überlagerungen'verschiedener Einflüsse zeigt. 
Herbert Weinelt hatte schon 193 8 eine Anzahl von bayerischen Elementen gefunden5, 
die sich zudem bei näherer Betrachtung des Textes ergänzen ließen. Das macht deut-
lich, daß in der Ratsordnung stärker als bei anderen Kaschauer Quellen (die Hand-
schrift des Schwabenspiegels hier nun einmal ausgenommen) auch süddeutsche Züge 
hervortreten. 

Daß der eingeschränkte Rahmen eines Zeitschriftenaufsatzes nicht viel Raum für 
Erörterungen bieten kann (S. 253), wird man sicherlich akzeptieren. Nun bringt es 
aber kaum einen zufriedenstellenden wissenschaftlichen Fortschritt, wenn die bisheri-
gen Ergebnisse der Sprachforschung, mühsam errungene Resultate, weit mehr als nur 
Forschungsansätze, schon eine solide Grundlage der sprachgeschichtlichen Unter-
suchungen, geradewegs unberücksichtigt bleiben. Das wird nicht nur den Sprach-
forscher unzufrieden lassen, sondern auch den Historiker, der für die Siedlungs-
geschichte auf das Urteil der Sprachforschung angewiesen ist und sich auf die 
heute schon klassischen sprachgeschichtlichen Untersuchungen von F. X. Krones, 

3 D e m k ó , Kálmán (Hrsg.): Kassa város hatósági szabályzata (Articuli Communitatis) 
1404-böl. [Amtssatzung der Stadt Kaschau (Articuli Communitatis) von 1404]. Törtenelmi 
Tár 1886, 140-150. Schon Krones hatte richtig geurteilt, daß die Ratsordnung vom Archivar 
etwas willkürlich in seine Sammlung einverleibt wurde. Jedoch ist die Annahme von Krones, 
daß das Schriftstück ursprünglich dem geheimen Archiv angehörte (wie Anm. 2) nicht wahr-
scheinlich. Vielmehr scheint Hebenstreyts Schrift, auch ihrem Äußeren nach in Buchform, 
identisch mit dem Stadtbuch von 1404 zu sein, das noch im Elench aus dem 16. Jahrhundert 
evidiert wird, heute aber als längst verschollen gilt. 

4 V i z k e l e t y , András: Adalékok szepességi városok kozépkori jogtorténetéhez. [Beiträge 
zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte der Zipser Städte]. Jogtörteneti Tanulmányok 3 (1974) 
253-265, hier 258 f. 

5 W e i n e 11, Herbert: Die mittelalterliche deutsche Kanzleisprache in der Slowakei. Brünn-
Leipzig 1938, 270. 
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H. Weinelt und vor allem auf die Forschungsergebnisse von E. Schwarz stützen kann. 
Besonders heute, nach einer spürbaren Unterbrechung der Forschung, erwartet man, 
daß die neueren germanistischen Untersuchungen auch die älteren Forschungsergeb-
nisse aufgreifen, sich mit den früheren Arbeiten auseinandersetzen und auf offene Fra-
gen, die sich unmittelbar aus der gesamten Entwicklung seit Jahrzehnten ergeben, in 
kritischer Reflexion eingehen. 

An einer Stelle seines Beitrags bewertet L T . Piirainen die Kaschauer Handschrift 
des Schwabenspiegels um 1430 als eines der „wertvollsten Denkmäler der deutschen 
Sprache in Košice/Kaschau" (S. 23 8). Völlig anderer Meinung über die Aussagekraft des 
Denkmals für die Kaschauer deutschen Sprachverhältnisse waren F. X. Krones und 
H. Weinelt. Die beiden bezweifelten den rechtsgeschichtlichen Bezug des Schwaben-
spiegels und seine Benutzung im Rechtsleben Kaschaus und waren auch gegenüber 
dem stark bayerisch geprägten Text mißtrauisch; sie schrieben es vielmehr dem Zufall 
zu, daß der Codex in Kaschau landete: „ . . . man wird daher die Kaschauer Hand-
schrift des Schwabenspiegels nicht als Zeugnis für die ältere Stadtsprache heranziehen 
dürfen" 6. Piirainen geht auf diese Zweifel nicht ein. Gerade hier sollte der Historiker 
sich aber auf das Urteil der Sprachforschung stützen können. 

H. Weinelt und andere Autoren, die die Ratsordnung und weitere Kaschauer 
Sprachdenkmäler in ihre Erörterungen einbezogen haben, sind zu grundlegenden Er-
gebnissen gekommen. Die Nichtbeachtung dieser Forschung geht zu Lasten der wis-
senschaftlichen Brauchbarkeit. So hätte die von der Sprachforschung aus mühevoller 
philologischer Kleinarbeit resultierende Feststellung: „Kaschau war im Überschnei-
dungsgebiet zwischen bairischen, schlesischen und Zipser Volkstum entstanden" 7 in 
Piirainens Einleitung eine gute Orientierung vermittelt. Denn die bisher gewonnenen 
Ergebnisse zeigen, daß die Sprachforschung hier schon über differenziertere Einsich-
ten verfügt, als man sie aus seiner Abhandlung gewinnen kann. 

Will man aber dem Forschungsstand zu den deutschen Schriftdenkmälern aus der 
Slowakei und schließlich auch zur damit unmittelbar verbundenen Herkunftsfrage der 
deutschen Siedler gerecht werden, so wird man an den Veröffentlichungen von Ernst 
Schwarz nicht vorbeigehen können. Dieser große Sprachforscher hatte es vermocht, 
aufgrund seiner umfangreichen Kenntnisse der Siedlungsgeschichte und einem be-
wundernswerten Überblick der Geschichtsquellen zur deutschen Ostsiedlung, in die 
etappenweise Entwicklung der Siedlungsströmungen einzudringen und auch verwik-
kelte Fragen in dem sprach- und rechtsgeschichtlich so schwierig erfaßbaren Über-
schneidungsgebiet der Slowakei zwanglos, mit sicherer Feder, zu lösen. Für Fragen 
der deutschen Kolonisation der Zips, wie sie auch I. T. Piirainen aufwirft, sind die Ar-
beiten von E. Schwarz von erstrangiger Bedeutung. Daher hätte auch der Editor auf 
die Forschungsergebnisse von Schwarz nicht verzichten sollen. Schon beim Blättern in 
einer von ihm herangezogenen Publikation hätte er sehr unmittelbar die Hoch-
schätzung erfahren können, die man den Forschungen von E. Schwarz auch in slo-
wakischen Fachkreisen entgegenbringt: „Die Herkunftsfrage der Deutschen in der 

6 Ebenda 21. 
7 Ebenda 271. 
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mittlere n Zips , die [... ] aufgeworfen wurde , kan n ma n aufgrun d der Forschunge n 
von Prof . Schwar z [... ] als abgeschlossen betrachten" 8. Diese klärend e Bemerkun g 
des Zipse r Historiker s un d Archivars I . Chalupeck ý 1974 gilt gerade jener Abhand -
lung, auf die sich L T . Piiraine n in seiner Literaturauswah l beschränkt e (S.237 , 
Anm . 3). Da s kan n ma n kaum als hinreichend e Informatio n betrachten . 

Noc h eine Bemerkun g zum transkribierte n Text : De r Edito r ist nac h der diplomati -
schen , buchstabengetreue n Method e als eine r wichtigen Voraussetzun g für die philo -
logische Arbeit mit dem Text vorgegangen . Leide r habe n sich einige Auslassungen 
un d Lesefehler eingeschlichen , die stellenweise auch die sprachlich e Eigenar t des Do -
kument s verdrängen . Sowirdz.B . „kosen " aus dem Origina l vom Edito r fälschlich als 
„losen " wiedergeben (S. 242, Art. 4); „kosen " im Sinn e von „sprechen" , „reden " ist 
noc h heut e im deutsche n Dialek t in Metzenseife n (Medzev , Mecenzéf) , in der Sprach -
landschaf t der „Zipse r Gründe " (Unterzips) , lebendig . 

Di e Forschungslag e um das Kaschaue r Denkma l sieht heut e wesentlich ander s aus, 
als man aus der Veröffentlichun g von I . T . Piiraine n erfahre n kann . Di e Pflege der ein-
heimische n Geschichtsquelle n ha t allein im 19. Jahrhunder t dre i Ausgaben der Ka-
schaue r Ratsordnun g hervorgebracht , un d dami t wäre eine gute Grundlag e geboten , 
um die Ratsordnun g in ihre r ursprüngliche n vollständigen Fassun g zu rekonstruieren . 
Natürlic h sollte dabei der Philolog e im Sinn der neuerding s gepflegten interdisziplinä -
ren Zusammenarbei t auch neuer e Urteil e zur typologische n Bewertun g der Quell e be-
achte n un d im Zusammenhan g mi t seinen eigenen Erkenntnisse n weitergeben . 

Zude m gibt es längst bewährt e Editionsgrundsätze . Di e neu e Editio n von 1987 be-
nütz t lediglich die Kaschaue r Urschrift , währen d die Literatu r insgesamt über sieben 
Handschrifte n berichtet , die als Nachschrifte n 1404-1659 in verschiedene n Städte n 
der Ostslowakei Verbreitun g fanden 9. Überdie s vermittel t sie den Eindruck , als wäre 
die Kaschaue r Ratsordnun g erst vor kurze m entdeck t worden . Di e sehr unvorsichtig e 
Behauptung : „Da s Origina l der hier behandelte n Handschrif t taucht e vor einiger Zei t 
im Archiv der Stad t Košice/Kascha u auf" (S. 239), wird ein solches Mißverständni s 
nu r noc h festigen. 

Natürlic h kan n ma n im Rahme n einer Mehrzah l von Editione n auch einma l eine 
Neuausgab e vorlegen. Aber sie sollte dan n eben im vorgegebenen Rahme n bleiben , 
editorisc h wie auch im Umfel d ihre r Informatione n zum Forschungsstand . 

Münche n M a r i a T i s c h l e r 

„Otázk u pövodu strednospišských Nemcov , nanesen u [...] , možem e po výskumoch prof. 
Schwarza [...] považovat za uzavretú" . C h a l u p e c k ý , Ivan: Poznámk y k niektorý m refe-
rátom [Bemerkunge n zu einigen Beiträgen] . In : Spišské mestá v středověku [Die Zipser 
Städte im Mittelalter] . Hrsg. von Richar d M a r s i n a. Košice 1974, 26. 
Übe r die Verbreitun g der Kaschaue r Ratsordnun g in den Städte n von Maria T i s c h 1 e r in der 
Buchbesprechun g zur Veröffentlichun g G u z s a k, Ladislaus (Hrsg.) : Bergstädte der Unter -
zips. Stuttgar t 1983. BohZ 26 (1985) 403-405, hier 405. 
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Hoensch, Jörg K.: Přemysl Otakar IL  von Böhmen. Der goldene König. 

Verlag Styria, Graz-Wien-Köl n 1989, 303 S., Tafeln, Karten . 

Jör g Hoensc h ha t bei diesem Them a sozusagen die Fede r aufgegriffen, wo sie Vác-
lav Novotn ý vor über fünfzig Jahre n aus der Han d gelegt hatte , der bekanntlic h das 
Riesenwer k versuch t hatte , allein eine böhmisch e Geschicht e zu schreiben . Als er 
starb , war er nac h seiner Arbeitschronologi e im Jah r 1272 angekommen , sechs Jahr e 
vor dem jähen To d des Böhmenkönig s Přemys l Ottoka r IL Dabe i war ihm sein groß-
artiges Unternehme n von bis dahi n schon 3000 Seiten unte r der Fede r von der Landes -
geschicht e zur Biographi e geraten . De r Tors o über Přemys l Otaka r IL , ein Buch von 
500 Seiten , das Josef Susta dan n zu End e geführt hat , war unte r dem Bann des Objekt s 
Personengeschicht e geworden . Novotn ý war ein vorzügliche r Kenne r der mitteleuro -
päische n Historiographie . Sein Buch bringt eine ausführlich e Auseinandersetzun g mit 
allen nu r erreichbare n Quelle n zur politische n Geschicht e Ottokars . E r verficht kri-
tisch-genetisch e Method e im klassischen Sinn , seine „Darstellun g mi t Anmerkungen " 
ist noc h heut e die beste Auskunftsquelle . 

Hoensc h ha t seine knapper e Darstellun g auf ein breite s Situationsbil d aufgebaut . 
Was Novotn ý im Anhan g noc h zu bewältigen suchte , gesellschaftliche Entwicklun -
gen um Adels- un d Landesbau , das wird bei ihm in einzelne n Kapitel n vorgetragen , 
um die Lebensleistun g un d das gesellschaftliche Umfel d des berühmte n Böhmen -
königs deutlic h zu machen . Vorzüglich um Gründlichkei t bemüht , liefert Hoensc h 
auf der Grundlag e des Itinerar s die bestmöglich e Zusammenstellun g von Ottokar s 
mutmaßliche m Wirken . 

Den n für die näher e Erfassun g dieser offenbar herausragende n Persönlichkei t feh-
len die Zeugnisse . Es gibt nicht s Schriftliche s von dem möglicherweis e Analphabeten , 
aber Nachrichte n über sein Gebare n im Sinn der ritterliche n Tugendlehre , seine 
weitschauende , wenn auch nich t unfehlbar e Politik , zumindes t in Kreisen seiner Räte , 
die seinen Ho f zum erstenma l zu einer aktiven Poten z im östliche n Mitteleurop a wer-
den ließ, un d Anhaltspunkt e für seine Beteiligun g am agrarische n Landesbau , für 
seine Bemühunge n um die Sicherun g von Königslan d un d für die Demonstratio n 
seiner Stellun g durc h Herrschaftsarchitektu r gibt es genug. 

De r König , der sich wechseln d Přemiz l auf böhmische n Urkunde n un d Otacharu s 
in Österreic h un d in der Steiermar k nannte , war nich t der erste , der einen Doppelname n 
trug . Vielmehr steh t er dami t am End e einer längere n Tradition , die noc h nieman d 
erfragt hat un d die man möglicherweis e symbolisch für die Verbindunge n Böhmen s 
zu seiner deutsche n Nachbarschaf t betrachte n kann . In diesem Rahme n war Otto -
kar IL bekanntlic h auch am weitesten gelangt: nich t nu r als vornehmste r Kurfürst , 
sondern , als Sohn eine r Stauferprinzessin , auch als Kandida t für den römisch -
deutsche n Thron . 

Seine Ruhmrede n durc h deutsch e Minnesänger , mit dene n der Prage r Ho f zu seinen 
Zeite n wohl die kulturell e Führun g in Mitteleurop a an sich gezogen hatte , seine zahl-
reiche n Initiative n in Bauunternehmungen , auch seine Burgen - un d Städtepoliti k las-
sen große Plän e un d Gedanke n erahnen ; kritisch würdigen läßt sich aber nur , was er 
hinterlasse n hat , un d dabei spielt eine Rolle , ob un d wie es ihm gelang. Hoensc h ist um 
einen solchen breite n Beobachtungshorizon t bemüht . Ma n wird seinen Urteile n 
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meist zustimmen können. Was man dem Buch noch wünschte, das wäre immer wieder 
der weiter gespannte europäische Vergleich. Das betrifft sowohl die Strukturen der 
herrschaftlichen Administration als auch das politische Wirken des Königs im ganzen. 
Am ehesten noch in einem knappen, aber sachkundigen Kunstkapitel sind eu-
ropäische Einflüsse berücksichtigt. Was in Ottokars dramatischem Lebensweg mit 
Höhen und Tiefen als ein typisches Produkt der Auseinandersetzung monarchischer 
Macht mit ständischer Beharrlichkeit erscheint - daß seine Expansionspolitik nicht nur 
dem künftigen Wirkungsfeld der Luxemburger und Habsburger voranging, sondern 
zugleich einem europäischen Trend entsprach - , das hätte diese „klassische" Königs-
gestalt der böhmischen Geschichte in noch weitere Horizonte gerückt. Nun läßt frei-
lich die Biographie einer so hervorragenden und bewunderten wie umstrittenen Ge-
stalt wohl in jedem Fall noch Wünsche offen. Was Hoensch vorgelegt hat, ist das 
Greifbare in ruhiger, ausgewogener Darstellung. Damit hat er zum böhmischen Mit-
telalterbild in deutscher Sprache Erhebliches beigetragen und unseren Dank verdient! 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 

Fahlbusch, Friedrich Bernward /Johanek, Peter (Hrsg.): Studia Luxemburgen-
sia. Festschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag. 
Verlag Fahlbusch-Hölscher-Rieger, Warendorf 1989, 464 S. 

Die Festschrift gilt zunächst einmal dem Jubilar und soll als Festgabe gehörig ge-
würdigt werden. Heinz Stoob, der jetzt Siebzigjährige, ist im Rahmen der westfäli-
schen Landesforschung, die er lange Zeit in Münster mit einem Lehrstuhl betreut hat, 
ebenso namhaft wie im Bereich der deutschen Städteforschung, der schon zuvor und 
auch währenddem sein besonderes Interesse galt, auch seine Erfolge, und die den ge-
samten mitteleuropäischen Fragenbereich berührte. Heinz Stoob wirkt aber noch auf 
einem dritten Arbeitsfeld, auf dem sich noch Besonderes von ihm erwarten läßt: der 
luxemburgischen Dynastie, besonders ihrem glänzendsten Vertreter, Kaiser Karl IV. 
Diesem Themenkreis gilt die Festschrift seiner Schüler. 

Sie ist umsichtig angelegt; sie gibt einen Überblick über das Schaffen Stoobs als 
Autor und als Anreger wissenschaftlicher Arbeit; sie ist, bei einem Sammelband beson-
ders dankenswert, mit einem Orts- und einem Personenregister erschlossen; und sie 
vereint zehn gediegene Beiträge, den bedeutenderen Persönlichkeiten dieser Dynastie 
zugedacht, seit sie auf Reichsebene wirkten: Heinrich VIII., Johann von Böhmen, 
Karl IV. und Sigismund. Die Fragestellungen wechseln. Geradewegs der Genealogie 
gilt der Beitrag von Dieter Veldtrup über Johann Probst von Vyšehrad, einen kaum be-
kannten, aktiv freilich auch kaum hervorgetretenen illegitimen Sohn Johanns von Böh-
men. Dynastische Territorialpolitik beschäftigen Thomas Gross mit einemBeitrag zum 
Schweizer Raum, Hans-Dieter Hofmann über das meist ignorierte Westfalen in luxem-
burgischen „Seitenblicken" und Wilfried Ehbrecht mit der weiterreichenden Frage, ob 
Emanzipation oder Territorialisierung dieSoesterFehde, jenes aufregende Ereignis in 
dem damals meist stillen Westfalen, das deshalb schon viele Aufmerksamkeit auf sich 
zog, inspiriert hätten. War es doch schließlich „allemal de duvel, der die Böhmen vor 
Soest und Lippstadt geführt hatte" (S.432). Die Themenfrage bleibt offen; aber die 
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Konsequenze n werden von neue m sehr anregen d diskutiert , so daß das bekannt e Er -
eignis in Ehbrecht s Rückblic k geradezu experimentelle n Charakte r gewinnt . Beson-
dere Aufmerksamkei t verdien t in diesem Fragenkrei s noc h der Beitra g von Ellen Wid-
der zur Namengebun g luxemburgische r Gründungen . Balduin , Kar l un d Wenze l 
werden da zum Vergleich eine r dynastische n Traditio n herangezogen , die der letzt e 
Staufer in Unteritalie n schon einma l praktizierte , wie vieles, das besonder s in Karls 
Traditione n einging. Raumbeherrschun g un d Staatsprogram m verknüpfe n sich dabei , 
schon bei Balduin s Burgenba u ausgeprägt , bekanntlich , aber nu n aufs neu e gründlic h 
zusammengestellt , bei seinem Großneffen . Dankba r mu ß ma n anerkennen , daß hier 
auch tschechisch e Literatu r mi t Umsich t herangezoge n wurde . 

De m forschungsträchtige n Bereich personengeschichtliche r Beziehunge n widme t 
sich eine r der beiden Herausgebe r des Bandes . In Fahlbusch s Beitra g über Härtun g 
von Klux wird etwas lebendi g von der internationale n Beziehun g der Standesdiploma -
tie un d im besondere n auch einiges von den Verbindunge n zwischen Englan d un d 
Böhmen , die zur selben Zei t die Luxemburge r auch dynastisc h un d die böhmische n 
Reforme r ideell an das Inselkönigreic h banden . Fahlbusc h ha t mi t großer Umsich t das 
Itinerá ř des Oberlausitze r Ritter s Härtun g zusammengestellt , den er zum „niedere n 
Hofadel " im politische n Gefüge dieser Zeite n zählt , mi t weiter internationale r Ver-
bindung , im Dienst e dreie r englische r König e un d zugleich besoldete r familiaris des 
Kaisers Sigismund . Mi t großem Aufwand flicht er ein Beziehungsgefüge , das weit 
über sein Them a die Träger zeitgenössische r Diplomati e beleuchtet . Di e Bedeutun g 
vergleichbare r Untersuchunge n für unser e Einsichte n in obere un d unter e Räng e poli-
tische r Elite n sind bekannt . Fahlbusc h leistete einen wichtigen Beitra g dazu . D a 
nimm t ma n schon einma l einen genealogisch entartete n Satz hin wie: „Siche r bezeugt 
ist Hartung s Brude r Hans , so wie Hansen s Vater Jenchin " (S. 359). 

Ein echte s Stüc k politische r Auseinandersetzun g schilder t Heinric h Kolle r mit ge-
wandte r Feder , der ma n gerne folgt. Es geht um „Kaise r Siegmund s Kamp f gegen 
Herzo g Friedric h IV". De n Höhenpunk t erreicht e diese durchau s persönlic h moti -
vierte Kontrovers e bekanntlic h spektakulä r auf dem Konstanze r Konzil , weil der 
Habsburge r da als Schutzher r von Paps t Johanne s XXIII . auftra t un d dem Flüchtige n 
auch Herberg e bot . Kolle r erzähl t mi t der ungewöhnlic h reichen , aus langen For -
scherjahre n treu bewahrte n Detailkenntni s un d entroll t eine spannend e Szene vor 
einem kundi g gemalte n Hintergrund . Von der Sache abgesehen ein glänzende s 
Plädoye r für Geschicht e als Erzählkunst . 

Dre i Beiträge widme n sich dem großen Gesetzgebe r unte r den Luxemburgern . Jiř í 
Kejř skizziert den Forschungsstan d zu Maiesta s Carolina , wie Karls verunglücktes , 
aber gleichwoh l weiterwirkende s böhmische s Gesetzgebungswer k in der Forschun g 
heißt , ein Unternehmen , das, mit Umsichtun d jahrelangvorbereitet , dochzudenweni -
gen gründliche n Fehlschläge n der politische n Kalkulatio n des Kaisers zählt . Diese Ant-
wort ha t Kejř bei der vieldiskutierte n Frag e im Auge. Woran Karls Landesgeset z 
scheiterte , hätt e er aber getrost entschiedene r formuliere n können . Wer sich ein wenig 
in Karl s Profi l vertieft, wird den absonderliche n Umstan d nich t ander s zu erkläre n 
wissen, daß Karl , in seinem Stolz getroffen , vor dem Widerstan d eines Generalland -
tags das angeblich einzige un d von einigen der böhmische n Herre n auch schon besie-
gelte Textexempla r für verbrann t erklärte . Karls Politi k ist aber nich t eigentlic h 
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Kejřs Thema . Er behandel t das Gesetzeswer k im übrigen mi t gewohnte r Umsich t 
nac h Herkunft , Gestalt , Überlieferun g un d Traditio n im diplomatische n wie im in-
haltliche n Sinn . 

Di e große Arbeit über die Maiesta s Carolin a mitsam t einer neue n Texteditio n er-
warten wir allerding s demnächs t von Bernd-Ulric h Hergemöller . Hie r im Sammel -
ban d berichte t er über den Abschluß der anderen , der als Kompromi ß gelungenen , 
wenn auch fragmentarische n großen Gesetzgebun g Karls, der Goldene n Bulle, nac h 
dem Metze r Reichsta g von 1356/57 . Da s ist der umfangreichst e Beitra g des ganzes 
Bande s auf 110 Seiten , ist allerding s auch ein Anliegen, das den Auto r seit seiner Disser -
tatio n imme r wieder beschäftigt hat . Diplomati e un d Diplomati k um den zweiten Teil 
des gesetzgeberische n Tors o erläuter n ein Stüc k der kaiserliche n Politi k Karls IV. un d 
machte n den Metze r Reichsta g von 1356/5 7 zu einem besondere n Anlaß , nac h Herge -
möller , das Gesetzgebungswer k vom Vorjahr fortzusetzen . Diese r so ausführlich e 
Beitrag, ein Viertel der gesamten Festschrift , bedeute t insgesamt eine bemerkenswert e 
Fortführun g unsere r Kenntniss e seit dem Publikationssto ß um das Karlsjubiläu m 
von 1978. 

Eine n solche n Fortschrit t bringt auch der weit kürzer e Beitra g von Michae l Toen -
sing. E r gilt den Ketzererlasse n Karls IV. von 1369 in Lucca . Was über den aktuelle n 
Anlaß hinau s un d über den weiteren Zusammenhan g von Inquisitio n un d Häresi e in 
diesem Beitra g deutlic h wird, das zeigt einma l meh r Kar l als gewandte n Imitato r des 
gebannte n letzte n Stauferkaisers , dessen Name n er nie nannte , dessen Kanzle i aber 
nich t nur , bekannterweise , gelegentlich stilistische Vorbilder lieferte, sonder n dessen 
Politi k offensichtlic h Kar l auf seine Art in seine Problemati k zu übertrage n wußte , im-
me r wieder mi t grundsätzliche n Anleihe n bei Friedrich s Begriffen vom Kaisertum . Z u 
dieser Einsich t ha t Toensing s Beitra g einen neue n Beleg geliefert. 

Di e Festschrif t hätt e ihre n Zweck nich t erfüllt ohn e die persönlich e Würdigun g des 
Jubilars . Sie ha t Pete r Johane k zur Einführun g übernommen , ein lesenswerte s Stüc k 
Gelehrtenbiographie . Festschrifte n sind bei uns wieder üblich , dankenswerterweise , 
den n sie sind aufschlußreic h für eine künftige Historiographiegeschichte , ma n mu ß sie 
zu schätze n wissen. Nu r selten findet ma n freilich ein so wohlgelungene s Ensembl e 
darunter . 

Bochu m F e r d i n a n d S e i b t 

Spěváček,  Jiří: Rozmach české státnosti za vlády Lucemburku  v souvistlostech ev-
ropské politiky [Die Entfaltung der böhmischen Staatlichkeit  unter der Regierung der 
Luxemburger in den Zusammenhängen der Europäischen Politik]. 

Academia , Prah a 1987, 92 S., 4 Abb. 

Di e kleine Schrift ist in den Abhandlunge n der Tschechoslowakische n Akademi e der 
Wissenschaften , Reih e Gesellschaftswissenschaften , erschiene n un d versucht , die 
böhmisch e Staatlichkei t des ausgehende n Mittelalter s als Dualität , bestehen d aus der 
Perso n des König s un d der politische n Nation , zu begreifen. Da s Zie l des Autor s war 
eine synthetisch e Darstellung , wobei der Schwerpunk t bei der Erfassun g der ideo -
logischen un d politische n Veränderunge n sowie deren ökonomische n Ursache n lag. 
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Auch das Machtverhältni s zwischen institutionalisierte r Kirch e un d sich verdichten -
der Staatlichkei t wurde berücksichtigt . Dabe i wurde klar, daß kirchlich e Ideologi e 
vornehmlic h als Werkzeu g des machtpolitische n Ringen s im 14.Jahrhunder t 
diente . 

Seit der Auseinandersetzun g Philipp s IV. von Frankreic h mit Paps t Bonifaz VIII . 
sieht Spěváček einen säkularen Tren d zur Zentralisierun g in Europa . D a das Deutsch e 
Reic h un d Italie n keine n Antei l an dieser Entwicklun g haben , gewinnt Böhme n mit 
seiner am weitesten fortgeschrittene n Staatlichkei t an Einflu ß im Reichsverband . Als 
nac h dem To d Wenzels III . von Böhme n un d der Ermordun g Albrecht s I . ein Macht -
vakuum in Mitteleurop a entstande n war, konnt e der profranzösisch e Gra f Hein -
rich IV. von Luxembur g die Herrschaf t im Reic h erringe n un d darübe r seine Famili e 
in Böhme n etablieren . Sein Sohn Johan n scheitert e aber mi t den Bemühunge n eine r 
Konsolidierun g seiner Machtbasi s in Böhme n un d mußt e der Adelsoligarchi e das Fel d 
überlassen . Dafü r schuf er mi t seiner Parteinahm e für Ludwig von Witteisbac h in der 
Schlach t bei Mühldor f un d eine r höchs t erfolgreiche n Europapoliti k die Basis für sei-
nen Sohn Wenzel , den spätere n Kar l IV. Diese r hatt e eine umfassend e Ausbildun g für 
sein Herrscheram t erhalten , zunächs t sieben Jahr e am französische n Ho f in Paris , wo 
er in die Geheimniss e der europäische n Politi k eingewiesen wurde un d so die Chanc e 
hatte , den mitteleuropäische n Provinzialismu s zu überwinden . Es folgten dre i Jahr e in 
der luxemburgische n Signoria in Italie n un d schließlic h dre i Jahr e luxemburgisch e 
Doppelregierun g in Böhmen . Kar l IV. erreicht e die Konsolidierun g der böhmische n 
Staatlichkei t durc h die faktische Eigenständigkei t im kirchliche n un d kulturelle n Be-
reich , inde m er bis 1344 die Erhebun g Prags zum Erzbistu m betrie b un d 1348 die 
Gründun g der Universitä t Pra g vollzog, un d sichert e Böhmen s Unabhängigkei t auf 
vier wichtigen Felder n ab. 

Im Bereich des Staatsrechts erließ er 1348 eine Reih e wichtiger Urkunden , wodurc h 
Böhmen s Positio n als ein besondere s erhabene s Glie d des Römische n Reiche s gestärkt 
werden sollte. Mi t der Institutio n der „Lände r der böhmische n Krone" , einem Rück -
griff auf eine Ide e seines Vaters aus den 20er Jahren , der die Kron e zu eine r selbständi -
gen juristische n Perso n macht , sowie dem gescheiterte n Versuch einer Kodifikatio n 
des böhmische n Staatsrecht s zu Beginn der 50er Jahr e un d der Kompensierun g dieses 
Mißerfolge s durc h die Golden e Bulle von 1356 wird Böhmen s Stellun g weiter ausge-
baut . Seit 1356 gilt der böhmisch e Köni g als der erste der vier weltliche n Kurfürsten , 
er ist der unabhängig e Repräsentan t der böhmische n Krone , durc h das privilegium de 
no n appelland o et de no n evocand o wird er oberste r un d letztinstanzliche r Gerichts -
her r in seinem Territorium , was eine r Schwächun g des Adels entspricht , un d über die 
Garanti e der freien Königswah l durc h den böhmische n Landta g wird der Einflu ß der 
übrigen Kurfürste n un d des Kaisers auf die Nachfolgeregelun g in Böhme n de iure aus-
geschaltet . Im Bereich der Ideologi e werden unte r Kar l IV. als Grundprinzipie n der 
Konzeptio n des böhmische n Staate s insbesonder e der Bohemozentrismus , die Trans -
latio der Königswürd e von Mähre n auf Böhmen , der Universalismu s un d der An-
spruc h auf die beiden Thron e in Böhme n un d im Reic h in den Vordergrun d gestellt. 

Zu r Förderun g der Ökonomi e versuch t Karl , die geographisch e un d wirtschaftlich e 
Isolatio n Böhmen s durc h die Förderun g des Fernhandel s un d den Ausbau der Bezie-
hunge n zu den Reichsstädten , insbesonder e Nürnber g un d Köln , zu überwinden . 
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D a diese Maßnahme n aber auf dem Voluntarismu s des Kaisers beruhe n un d nich t auf 
gewachsene n Strukture n aufbauen , sind sie zum Scheiter n verurteilt . De r Beitra g 
Karls IV. zur Kultur durc h seine Förderun g von Literatu r un d Bautätigkei t un d sein 
Mäzenatentu m stärkte n nich t nu r die Darstellun g seiner Idoneität , sonder n gaben 
einen nachhaltige n Impul s für die kulturell e Entwicklun g der Nachbarstaaten . 

Bereit s in der Spätzei t von Karls Regierun g kündig t sich, nac h Spěváček, in Pra g 
un d Brun n der wirtschaftlich e Rückgan g an . Di e eingehend e Pauperisierun g breite r Be-
völkerungskreise , so mein t der Auto r im Sinn der ältere n Perspektive n un d der zugehö -
rigen Terminologie , läßt in Böhme n die Gesellschaftskris e der Schwellzei t un d den 
Klassenkamp f deutlic h zutage treten , wie in West-  un d Südeurop a scho n vorher . Dabe i 
werden die sozialen Spannunge n durc h den enorme n Zuwach s des kirchliche n Besit-
zes un d den päpstliche n Fiskalismu s noc h verstärkt . Sein Sohn un d Nachfolge r Wen-
zel IV. versucht , in den alten Gleise n seines Vaters un d zunächs t mi t dessen Ratgeber n 
weiterzuregieren , ohn e eigene, der neue n Situatio n angepaßte , Politikmodell e für 
Böhme n un d das Reic h zu entwickeln . Weil zur Lösun g des Schismas , der innere n 
Spannunge n in Böhmen , wie im Konflik t mi t der böhmische n Kirch e un d gegen die 
zentrifugale n Kräft e des Adels kein Ansatz gefunden wurde , entwickelt e sich die drei -
fache Krise in Wirtschaft , Gesellschaf t un d Politik , über das Stadiu m des Guerillakrie -
ges in den 90er Jahre n bis hin zum offenen Widerstan d des Hochadels . Dami t waren 
die Grundprinzipie n des böhmische n Staates , wie Kar l IV. sie in staatsmännische r 
Meisterleistun g errichte t hatte , binne n kurze r Zei t zerfallen . Aber auch der Hochade l 
verlor die politisch e Hegemoni e rasch an die revolutionäre n Bauer n un d Plebejer , die 
Karls Ide e vom Staat durc h ihre Ansprüch e auf Universalismu s un d einen nationale n 
Böhmische n Staa t wieder aufleben ließen . Inde m sie von den Hussite n aufgenomme n 
wurden , lebten sie auch in der nachhussitische n böhmische n Staatlichkei t fort . 

Da s Fehle n von Fußnote n wird durc h eine Auswahl von edierte n Quellen , einen 
umfassende n Überblic k über die wichtigsten Ergebnisse der europäische n Forschun g 
zur Problemati k un d ein reichhaltige s Verzeichni s für Personen , Ort e un d Stichworte , 
das meisten s knapp e Angaben un d Date n über die betreffende n Schlagwort e enthält , 
einigermaße n aufgewogen. 

Weiden H e r b e r t S c h m i d 

Břežan, Václav: Životy posledních Rožmberku [Die Lebensbeschreibungen der 
letzten RosenbergerJ. Hrsg. von Jaroslav Pánek. 

Svoboda, Prah a 1985, 2 Bde., 905 S. 

Da s böhmisch e Herrengeschlech t der Rosenberger , um 1250 aufgestiegen, gehört e 
seit dem 14. Jahrhunder t zu den führende n Adelsfamilien des Lande s -  auch in der 
Oppositio n gegen Přemys l Ottoka r IL , Kar l IV., Wenze l IV. un d Geor g von Podie -
brad -  un d bracht e es nac h der hussitische n Revolutio n unte r Ulric h von Rosenber g 
zu fürstenähnliche r Stellun g mit der Primogenitu r un d zum ersten Ran g im Herren -
stan d un d im Landrecht . U m 1500 führt e Pete r IV. von Rosenber g viele Jahr e als Lan -
deshauptman n (Statthalter ) die böhmisch e Regierun g unte r dem meist abwesende n 
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Köni g Wladislaw. Diese politisch e un d gesellschaftliche Positio n der Rosenberge r 
gründet e sich auf der Größ e un d Wirtschaftskraf t eines grundherrschaftliche n Kom -
plexes in Südböhmen , der im 15./16 . Jahrhunder t planvol l un d zentra l verwaltet un d 
zu einer Art Modell-Territoriu m im Land e entwickel t wurde . 

Von den beiden Brüder n Wilhelm (1535-1592 ) un d Pete r Vok (1539-1611 ) von 
Rosenberg , um dere n Geschicht e es in der vorliegende n Editio n geht , erran g der erste 
als führende r Landesbeamte r (Oberstkämmere r 1560, Oberstburggra f 1570) wie-
deru m die Funktio n des königliche n Statthalter s („Vizekönig" ) un d eine so überra -
gende , über die Grenze n des Lande s hinausgreifend e Position , daß er 1574/7 5 sogar zur 
Kandidatu r für die polnisch e Kron e gelangte. Währen d Wilhelm seine politisch e Stel-
lun g hielt infolge seiner vermittelnd e Politi k zwischen Ständeoppositio n un d Königtu m 
un d als Katholi k zwischen den konfessionelle n Fronten , wandt e sich sein Brude r un d 
Erb e Pete r Vok dem Luthertum , dan n der Böhmische n Brüderunitä t zu un d widmet e 
sich noc h meh r als Wilhelm der Kunst- , Kuriositäten - un d Büchersammlung . Infolge 
der geerbten Schuldenlas t mußt e er schon zu Lebzeite n den Großtei l seiner Grundherr -
schaften verkaufen ; den beträchtliche n Rest erbte n die Familie n Schwamberg . 

Václav Břežan (aus Břežan bei Laun) , ebenfalls Mitglied der Brüdergemeinde , war 
von Pete r Vok zunächs t als Gerichtsschreibe r in Krumau , dan n als Archivar un d 
Bibliotheka r in Wittinga u angestell t worden . Nebe n mehrere n kleinere n Werken ver-
faßte er im Auftrag seines Herr n eine große , fünfteilige Geschicht e der Rosenberge r 
(„Histori e rožmberská") , dere n erste dre i Teile verschollen sind. Von den beiden letz-
ten , hier vorliegende n Teilen war die Geschicht e Wilhelm s von Rosenber g 1847 von 
W. W. Tome k in einem fehlerhafte n Text mit Auslassungen herausgegebe n worden , 
der Teil über Pete r Vok von Rosenber g 1880 von Františe k Mare š in eine r heut e noc h 
brauchbare n Edition . Alle übrigen neuere n Ausgaben bringen lediglich Auszüge aus 
dem Werk. 

Di e Unzulänglichkei t dieser alten Ausgaben sowie neu e methodisch e Erkenntniss e 
habe n nu n diese hier vorliegend e Neueditio n veranlaßt . Sie beruh t für den Text über 
Wilhelm von Rosenber g auf der originale n Reinschrif t des Autors , für den Teil über 
Pete r Vok auf dessen Konzept . Di e sorgfältige Editio n von Jarosla v Páne k liegt in sehr 
guter Ausstattun g vor mit ansprechende m Druckbil d un d sinnvolle r Bebilderung , 
Familiengenealogie , erläuterte n Wappe n un d Karte n der Grundherrschaft . Währen d 
Textvariante n sich erübrigen , geben Fußnote n unte r dem Text kurze Erläuterunge n 
insbesonder e zu den erwähnte n Personen , un d ausführlich e Anmerkunge n weiten 
sich im Anhan g zu einem ausgezeichnete n Sachkommenta r aus. De r Anhan g umfaß t 
überdie s vor allem die eingehend e un d instruktiv e Einführun g zur Famili e Rosenberg , 
zu Politi k un d Leben Wilhelm un d Pete r Voks un d zu Leben un d Werk von Václav Bře-
žan , ein Begriffsglossar zum Text un d ein ausführliche s Personen - un d Ortsregister . 

Fü r die Geschicht e des 16. Jahrhundert s ist diese Rosenberg-Chroni k in mehr -
facher Hinsich t von großem Interesse . Infolge der erhebliche n politische n Bedeutun g 
Wilhelm s von Rosenber g gibt sie Hintergrundinformatione n nich t nu r zur Landes -
geschicht e Böhmen s un d Mährens , sonder n auch in weiteren europäische n Zusam -
menhängen . Vor allem aber ist die Chroni k wie kaum eine ander e geeignet , sehr 
konkret e Vorstellunge n vom Leben der Hochadelsfamilien , von der Organisatio n einer 
Grundherrschaf t un d vom Leben der städtische n un d bäuerliche n Untertane n zu ver-
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mittein . Dabe i ist das Zie l des Autor s nich t Propaganda , sonder n die objektive Wie-
dergabe von Fakte n un d Quellen . Auch für das Studiu m dieser Tenden z humanisti -
scher Geschichtsschreibun g verdien t die Chroni k daher , stärker berücksichtig t zu 
werden als bisher . De r exzellente n Editio n ist somi t das Interess e zu wünschen , das 
die vielseitigen Bezüge der Quelle n herausfordern . 

Bochu m W i n f r i e d E b e r h a r d 

McCagg,Jr., William O.: A History of Habsburg Jews, 1670-1918. 

Indian a Universit y Press, Bloomington , In . 1989, 289 S. 

Genera l surveys of Austro-Hungaria n histor y have sometime s suffered from th e 
limitation s of thei r authors ' knowledge of th e numerou s languages of th e Monarchy . 
Thi s is no t th e čase with A History of Habsburg Jews 1670-1918  whose author , Wil-
liam O . McCagg , Jr. , include s amon g his languages Czech , French , German , Hun -
garian , Italian , Polish , and Russian . Hi s exhaustively researche d boo k is a welcom e 
contributio n to bot h Habsbur g and Jewish history . 

In an attemp t to creat e a "mirro r of th e Habsbur g middl e class" rathe r tha n simply 
a histor y of th e Habsbur g Jews, McCag g has concentrate d on thos e Jews who assimi-
lated , or tried to , to th e Jewish core of th e Habsbur g bourgeoisie , rathe r tha n on tradi -
tiona l Jewry. Th e autho r consider s th e Jews of th e Monarchy , who prio r to th e Firs t 
World War comprise d th e secon d largest Jewish populatio n in Europe , to have been a 
consistentl y bourgeoi s elemen t throughou t Austria-Hungary . H e interpret s thei r as-
similationis t tendencie s -  in contras t to th e nineteeth-centur y natio n buildin g of th e 
othe r people s of th e Monarch y - to be a reflectio n of Jewish self-denial , which is a 
main them e of the book . 

Th e volum e is organize d chronologicall y and McCag g examine s what he calls "lead-
ing sectors, " rathe r tha n tryin g to teil th e "whole story. " H e focuses bot h prominen t 
individual s and th e Jewish masses using biographie s as well as statistic s to illustrat e his 
argument . 

In th e first two section s of th e book , coverin g from 1670 to 1850, th e autho r trace s 
th e beginning s of th e often rugged pat h towar d Jewish modernizatio n an d intergratio n 
int o Christia n Austria. H e initiall y consider s on th e Bohemia n Crownlands , hom e of 
th e dominan t Habsbur g Jewish Communit y in early moder n time s and of th e majorit y 
of th e Cisleithania n Jews following thei r expulsion from th e imperia l capita l un d 
Lower Austria between 1669 and 1671. McCag g the n moves to Vienna , to which th e 
Jews increasingl y returne d in th e late eighteent h century . H e examine s Jewish re-
sponse to thos e governmenta l decree s and policie s enacte d on thei r behalf from th e tim e 
of Mari a Theres a throug h th e first two years of th e reign of Fran z Josef. Her e particu -
larly McCag g make s good use of individua l examples . Th e reade r is introduce d to 
Brünn-bor n Thoma s Schönfel d [Mose s Dobrushka] , th e onl y active Austrian partici -
pan t in th e "centra l turmoi l of Europe' s moder n revolution , th e upheava l at Paris, " 
and Fann y Arnstein , who from th e late 1770s preside d over on e of th e mos t famou s 
salons in Vienna . 

In his discussion of nascen t nationalis m in Austria at th e beginnin g of th e nineteent h 
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century , th e autho r note s tha t th e decision of Austrian Empero r Fran z I in 1810-1811 
to accomodat e th e Frenc h - a reversal of previou s policy -  represente d a retrea t from 
nationalis m and resulte d in a nationall y neutra l stanc e by th e Monarchy . Thi s mad e it 
easier for th e wealth y Jews of Vienna who were beginnin g to assimilate . Du e to th e 
emperor' s decision no t to build up an Austrian nationa l identity , th e "host " peopl e 
mad e few demand s on th e Jews' old identity . 

Fo r th e perio d from 1850 to 1875 (sectio n three) , McCag g examine s Galicia , Hun -
gary, and Vienna . H e asserts tha t prio r to 1848, Habsbur g Jewry "had lofty visible 
prospect s for findin g a place for itself amon g th e people s of Centra l Europe " (p . 158). 
However , in th e twent y years following th e revolutio n of 1848 - which McCag g inter -
pret i as a turnin g poin t in th e histor y of th e Habsbur g Jews - th e following occured . 
Firstly , it appeare d tha t Galicia n Jewry was no t movin g forward . Secondly , althoug h 
in Hungary , an effective formul a for th e mobilizatio n of even Galicia n Jews was 
found , it was at th e cost of Jewish disunity : a break with th e centralizin g Germa n 
language of th e Englightenment . Finally , in Vienna , th e logical focal poin t for leader -
ship of Habsbur g Jewry, th e Jews suffered from Christia n intolerance . 

In th e fourt h section , Trieste , th e Bukovina , and Bohemi a provid e example s of 
Jewish reactio n to th e Imperialis m and anti-Semitis m of th e late nineteent h century , 
while turn-of-the-centur y Galicia , Hungary , and Vienna mirro r Jewish respons e to 
th e "Austrian Question" : th e very ability of th e Empir e to survive. McCag g conclude s 
with th e respons e of th e Habsbur g Jews, class by class, to th e dissolutio n of th e Mon -
archy . McCagg' s groupings , which he note s are no t equivalen t to classes in Christia n 
society, includ e th e Orthodox , th e lower classes, bot h rura l un d urban ; and th e uppe r 
Stratum . Th e autho r include s in th e last-name d no t only th e Habsburgtreu, who de-
spaired at th e collapse of th e Monarchy , but also th e assimilationist s and Zionists , who 
saw hop e for a bette r futur e in th e newstates . At th e war's end , assimilationis t Jews began 
participatin g in a broa d range of non-Jewis h politica l partie s in th e successor states . 

Thi s boo k is a useful referenc e tool . In additio n to primar y sources , McCag g has 
employe d a wide range of secondar y materials , and his note s and bibliograph y includ e 
numerou s recen t article s and book s in English and German . At th e beginnin g of th e 
note s for each chapter , th e autho r lists generá l texts relevan t to th e focus of tha t partic -
ular chapter . Th e comprehensiv e inde x is eross-referenced , which facilitate s its use. In 
additio n to th e ma p locatin g th e nationalitie s of Austria-Hungary , a ma p showin g th e 
densit y of Jewish populatio n throughou t th e Monarch y would have been helpful . 

Port o N a n c y M . W i n g f i e l d 

Bělina, Pavel: Česká města v 18. století a osvícenské reformy [Die böhmischen 
Städte im 18. Jahrhundert und die Reformen der Aufklärung]. 

Academia , Prah a 1985,121 S. (Studi e ČSAV20). 

De r Auto r will mi t dieser Studi e nac h eigenen Angaben eine Untersuchun g der 
Entwicklunge n in den böhmische n Städte n im 18. Jahrhunder t in politischer , wirt-
schaftlicher , sozialer un d ideeller Hinsich t liefern un d die Voraussetzunge n für den 
Anschlu ß der böhmische n Lände r an die industriell e Revolution , in zweiter Linie 
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auch für die Entstehun g un d Entwicklun g der tschechische n Nationalbewegun g 
darlegen . 

Dabe i gelangt er zu dem Ergebnis , daß die gesamte Period e vom Westfälischen Frie -
den bis zum Regierungsantrit t Mari a Theresia s in sozio-ökonomische r Hinsich t als 
eine Einhei t verstande n werden müsse , in der ma n an oberste r staatliche r Stelle die 
Notwendigkei t von wirtschaftliche n un d administrative n Reforme n zwar zunehmen d 
erkannte , aber dere n praktisch e Durchführun g imme r wieder hinausschob . Ers t mi t 
dem Verlust Schlesien s un d insbesonder e dan n seit dem Friede n von Hubertusbur g 
1763 habe ma n sich zum Handel n entschlosse n un d nac h fiskalischen un d Steuerrefor -
men eine entschlossener e Wirtschaftspoliti k in Angriff genommen , die sich kein ge-
ringere s Zie l setzte , als Österreic h ökonomisc h an das Nivea u der höchstentwickelte n 
Staate n Europas , zumindes t aber Preußen s heranzuführen . Ein Höhepunk t der 
Reformmaßnahme n wurde dan n mit dem Beginn der Alleinregierun g Joseph s IL er-
reicht , als ma n bemüh t war, die bis dahi n imme r noc h vor allem von feudalen Herr -
schaftsstrukture n bestimmte n Positione n der Städt e zu vereinheitliche n un d zu einem 
organische n „staatlichen " Ganze n zusammenzuschließen . Ein direkte r Kausalzusam -
menhan g zwischen den Reformbemühunge n des aufgeklärte n Herrscher s un d dem 
wirtschaftliche n un d bevölkerungsmäßige n Aufschwung der böhmische n Städt e ist 
allerdings , wie Bělina festhält , nu r sehr schwer nachzuweisen . 

Interess e verdien t der Befund Beiinas , daß die städtisch e Bevölkerun g den Refor -
men des aufgeklärte n Staate s mit viel Reserve, ja ablehnen d gegenübertrat . Di e von 
oben aufgezwungen e ökonomisch e „Revolution " habe die herkömmlich e Werte -
hierarchi e des Bürgertum s zutiefst erschüttert , sodaß es seine Zufluch t in einem kon -
servativen Historismu s gesucht habe , der dan n unte r Leopol d IL die Wiederherstel -
lun g der Zuständ e anstrebte , wie sie vor den Reforme n Joseph s IL geherrsch t hatten . 

Interessan t ist schließlic h Beiinas Feststellung , daß materiell e Unabhänigkei t die 
unerläßlich e Vorbedingun g für die Durchsetzun g der Aufklärun g als Weltanschauun g 
wie als Lebenssti l gewesen sei. Da s Unternehmertu m der böhmische n Lände r sei 
aber am Ausgang des 18. Jahrhundert s noc h viel zu schwach gewesen, um das politi -
sche un d kulturell e Geschehe n nachhalti g beeinflussen zu können . So sei die Mentali -
tä t des Bürgertum s der Zei t um 1800 durc h eine gemäßigte Haltun g charakterisiert , die 
sich aus dem Zusammenspie l von traditionsbetonte m Landespatriotismus , an der 
Oberfläch e bleibende r Aufklärun g un d Treu e gegenüber der Dynasti e ergeben habe . 

Im ganzen gesehen , liegt mi t Beiinas Untersuchun g eine geschlossene Gesamtsich t 
der angesprochene n ökonomische n un d gesellschaftliche n Problemati k vor, dere n 
einzeln e Punkt e un d Themenbereich e durchau s noc h detaillierte n Einzelforschunge n 
in der Zukunf t offenstehen . 

Wien A n n a M . D r á b e k 

Die Habsburgermonarchie 1848-1918.  Hrsg. von Adam Wandruszka  u. Peter 
Urbanitsch. Bd. V: Die bewaffnete Macht. 
Verlag der Österreichische n Akademie der Wissenschaften , Wien 1987, 864 S., 4 Karten . 

De r fünfte des inzwische n auf elf Bänd e ausgelegten Standardwerke s zur Ge -
schicht e der Donaumonarchi e behandel t die Entwicklun g un d Rolle der bewaffneten 
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Macht des Vielvölkerstaates von ihrem Einsatz gegen das liberale Bürgertum und na-
tionale Loslösungsbestrebungen im Jahre 1848 bis zum Vorabend des Ersten Welt-
kriegs. Welche Bedeutung ihr dabei zugeschrieben wird, macht der Herausgeber 
Adam Wandruszka mit seinem Vorwort deutlich: Er stellt es unter Franz Grillparzers 
1848 auf Radetzkys Italienarmee gedichteten Satz „In Deinem Lagerist Österreich" -
und hebt das Selbstverständnis des Militärs sowie seinen Anspruch hervor, „die gro-
ßen trennenden nationalen und sozialen Gegensätze in einer zugleich elitären und ka-
meradschaftlichen . . . Gemeinschaft zu überwinden" (S.X). 

Leider ist der Band ein Torso, da er 1914 endet: Auf die Hereinnahme eines Beitrags 
über die bewaffnete Macht im Ersten Weltkrieg haben die Herausgeber verzichtet, 
„weil sonst dieser Band zu umfangreich wäre" (S. XI). Dies hätte sich vielleicht schon 
durch eine Straffung des ungemein materialreichen Beitrags über die Gliederung und 
Aufgabenstellung der k. (u.)k. Armee von Walter Wagner (er umfaßt immerhin 491 
Seiten) beheben lassen. Über die „Monarchie im Kriege" ist zwar nun ein eigener Band 
des Werkes angekündigt, doch wäre es schlüssiger gewesen, die Geschicke der öster-
reichisch-ungarischen Armee im Weltkrieg im Gesamtzusammenhang ihrer Ge-
schichte seit 1848 mit zu behandeln - nicht mit der Aufzählung und detaillierten Be-
schreibung von Schlachten, sondern mit der Darstellung des Verfalls und Zerfalls der 
Streitkräfte als Folge einer ungeheuren Überforderung und des Weges in die zwangs-
läufige Niederlage, wie ihn etwa Fritz Weber in seinem Erlebnisbuch „Das Ende der 
alten Armee" mit bedrückender Deutlichkeit nachzeichnet. 

Etwas gewagt erscheint deshalb in diesem Zusammenhang der Hinweis Wandrusz-
kas auf das „noch immer nicht überholte" von Edmund Glaise von Horstenau 
und Rudolf Kiszling herausgegebene siebenbändige Werk „Österreich-Ungarns 
letzter Krieg 1914-1918". Denn die in der Zeit zwischen den Weltkriegen ent-
standenen Arbeiten Glaises und Kiszlings gehören bei aller Qualität der zwischen 
Rechtfertigung und Glorifizierung angesiedelten „Kriegsgeschichtsschreibung" 
an und sind inzwischen wohl doch überholt, weil von nur begrenztem Erkenntnis-
wert. 

Aber die Behandlung dieses Themas hat in der österreichischen Geschichtsschrei-
bung offensichtlich auch noch siebzig Jahre nach dem Ende der Donaumonarchie ihre 
Besonderheiten. Diek .k . (ab 1868 k.u.k) Armee hat seit der Niederlage von König-
grätz gegen Preußen - ob berechtigt oder unberechtigt, kann dahingestellt bleiben -
unter einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber den „Deutschen" gelitten, der sich 
im Ersten Weltkrieg noch verstärkte. Eine in Österreich kolportierte Anekdote läßt 
einen preußischen Oberst nach der Verlegung seines Regiments an die Karpaten-
front zu seinen Offizieren sagen: „Meine Herren, wir werden von nun an Seite an Seite 
mit unseren österreichischen Waffenbrüdern fechten. Ich verbitte mir alle diesbezüg-
lichen Bemerkungen." So zog sich durch die in der ersten österreichischen Republik 
entstandene Erinnerungs- und Aufarbeitungsliteratur denn auch wie ein roter Faden 
die Hervorhebung der besonderen Tugenden und Qualitäten der „alten Armee" und 
eine oft schon hagiographische Darstellung ihrer Führer: des „Soldatenvaters" Ra-
detzky, des „Siegers von Custozza" Erzherzog Albrecht und (obwohl oder gerade weil 
er doch für den leichtfertigen Griff zu den Waffen 1914 mit verantwortlich war) des 
Generalstabschefs Conrad von Hötzendorf. Und eben dieser rote Faden findet sich nun 
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auch in dem vorliegenden Band wieder, wenn Radetzky gerne als der „greise Feldmar-
schall" apostrophiert und der unglückliche Verlierer von Königgrätz, Benedek, als 
„Kriegsmann von draufgängerischer Tapferkeit, von korrektestem Pflichtgefühl und 
penibler Ehrauffassung" beschrieben wird, an dem „das sonst so abgegriffene Schlag-
wort vom ,Ritter ohne Furcht und Tadel' fast so etwas wie Realität" geworden sei 
(S.32). 

Das vorstehende Zitat ist dem Beitrag von Johann Christoph Allmayer-Beck über 
die bewaffnete Macht in Staat und Gesellschaft entnommen. Er beschreibt sehr sach-
kundig und gut lesbar die Entwicklung der Streitkräfte als Träger einer supranationa-
len Monarchie, als „gewichtigstes Argument" gegen die liberalen und nationalen Strö-
mungen und als „Hebel der monarchischen Gewalt". Die Armee des Kaisers konnte 
vor Zugriffen des sich etablierenden parlamentarischen Systems, geschützt von natio-
nalen Eingriffen, weitgehend freigehalten werden. Nach 1868 stellte die k.u.k. Dop-
pelmonarachie auch in militärischen Fragen alle nationalen Interessen neben den deut-
schen und ungarischen konsequent hintan und verwehrte insbesondere den Tschechen 
- z. B. in der Frage einer eigenen Landwehr ähnlich der ungarischen Honvéd - jede 
Selbständigkeit. 

Die Beiträge Allmayer-Becks und Wagners verdeutlichen die konservative Haltung 
Erzherzog Albrechts, der in den wechselnden Machtkämpfen zwischen Armeeober-
kommando, Kriegsminister, Generalstabschef und Generaldadjutantur bis 1895 eine 
dominierende Rolle spielte und der Armee ihr Gepräge gab. Der Erzherzog-Thron-
folger Franz Ferdinand steht dagegen für nicht immer planvolle Versuche einer Auf-
weichung der starren nationalen Fronten unter Zurückdrängung der ungarischen Vor-
herrschaft. Angesichts des stets von neuem aufflammenden Konflikts zwischen den 
beiden Reichshälften ließ der Chef des Generalstabes Beck-Rzikowsky 1905 sogar 
einen „Kriegsfall U(ngarn)" in seinem Operationsbüro eingehend bearbeiten (S. 95). 

Dennoch blieb die Armee stabilisierender Faktor des Vielvölkerstaates. „Armee" 
ist hier allerdings größtenteils synonym mit „Offizierskorps", dem denn auch die be-
sondere Aufmerksamkeit der Autoren gilt. Sie zeigen, wie es sich, in der bürgerlichen 
Gesellschaft zunehmend isoliert und von deren politischen und sozialen Entwicklun-
gen weitgehend ausgeschlossen, auf die Fiktion einer verschworenen Gemeinschaft in 
„des Kaisers Rock" zurückzog. Daß die eingezogenen Mannschaften unter dem Kom-
mando fast ausschließlich deutscher und magyarischer Offiziere (1910 zusammen 
88 % des Offiziersstandes) über die Supranationalität und die Ehrenpflicht des Solda-
ten anders dachten, wird eher beiläufig abgehandelt: am Beispiel des Prager Infanterie-
regiments Nr. 28 etwa, das 1893 „wegen verschiedener Ausschreitungen" nach Linz 
verlegt wurde - und das dann im Weltkrieg auch zum bekanntesten „Überläuferregi-
ment" geworden ist. Wo Allmayer-Beck zur Charakterisierung des k.u.k. Offiziers 
Roda Roda und Schnitzler zitiert, hätte er auch auf Jaroslav Hašek zurückgreifen müs-
sen, dessen meisterhafte Darstellung des Oberleutnant Lukasch die Ambivalenz der 
tschechischen Offiziere, ja überhaupt der nicht den beiden staatstragenden Nationen 
angehörenden Soldaten, deutlich macht. Man konnte übrigens die Tschechen nicht 
„auf Grund ihres hohen Intelligenzgrades relativ leicht an technischen Geräten, etwa 
bei den Pionieren, ausbilden" (S. 93), sondern weil es unter ihnen besonders viele tech-
nisch ausgebildete Industriearbeiter gab, die freilich dann auch selbstbewußt genug 
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waren, sich dem Disziplinarstrafrecht mit „Anbinden" und „Krummschließen" nicht 
widerspruchslos zu fügen. Die Interpellationen wegen Soldatenmißhandlungen und 
die „ganz ungewöhnlich hohe Quote der Soldatenselbstmorde in der k.u.k. Armee" 
(S. 111) hatten also durchaus ihre Gründe in der inneren Verfaßtheit dieser Armee. 
Denn auch Roda Rodas „reizende Anekdote vom Generalmajor Johann Kiefer" 
(S. 94) endet ja mit Ohrfeigen für einen siebenbürgischen Zigeuner, der den Namen 
seines Divisionskommandanten in der deutschen Kommandosprache nicht fehlerfrei 
herunterrasseln kann. 

Wie sich die von Ungarn 1868 bei der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
durchgesetzte Einrichtung einer jeweils eigenen Landwehr in den beiden Reichshälf-
ten in der Praxis vollzog und auswirkte, behandelt der präzise und sachkundige Bei-
trag von Tibor Papp über die königlich-ungarische Landwehr (Honvéd), der deren 
militärisch-politische Rolle aufzeigt. 

Die Honvéd, „im Kriege zur Unterstützung der Armee und zur inneren Verteidi-
gung, im Frieden ausnahmsweise zur Erhaltung der inneren Ordnung und Sicherheit 
berufen" (S. 644), war mit ihrer einheitlichen Organisation, Kommandosprache und 
Ausbildung sowie ihrer der ungarischen Tracht entlehnten Uniform das Musterbei-
spiel einer nationalen Wehrmacht, auf das insbesondere die Tschechen mit verständ-
lichem Neid blickten. 

Die spezielle Entwicklung der österreichischen (später österreichisch-ungarischen) 
Flotte im Spannungsfeld von Politik und Technik beschreibt Lothar Höbelt in seinem 
Beitrag über die Marine. Dort sind die Überlegungen wiedergegeben, aus denen heraus 
die Donaumonarchie zur Seemacht werden wollte: Spätestens seit den neunziger 
Jahren mündeten sie, losgelöst von der Einsicht in die strategische Lage des en-
gen adriatischen Seeraums, in das Dogma der Entscheidungsschlacht zwischen den 
Schlachtflotten (und waren damit unmittelbar gegen den Noch-Verbündeten Italien 
gerichtet). Die Beschreibungen der Logistik und des Personals zeigen, wie auch in 
Österreich-Ungarn die „moderne" Marine sich von der stärker traditionsgebundenen 
Armee unterschied, im größeren innovativen Verständnis ebenso wie in der mehr bür-
gerlichen Zusammensetzung des Offizierskorps. Daß hier die beim Heer eindeutige 
Dominanz der Deutsch-Österreicher und Ungarn weniger stark ausgeprägt war, lag 
nicht so sehr an politischen als an geographisch-technischen Konditionen. Den Unter-
schied belegt eine Nationalitätenstatistik der Kriegsmarine (S. 745), wonach dort 1910 
deutsche und ungarische Offiziere mit 63,9 % vertreten waren, tschechische und - na-
turgemäß - italienische sowie kroatisch-serbische aber mit immerhin jeweils über 9 %. 

Den Hauptteil des Buches macht die bereits genannte akribische Darstellung der 
Gliederung und Aufgabenstellung der Armee von Walter Wagner aus. Hier finden 
sich detaillierte Angaben über die Führungsstrukturen ebenso wie über die Waffen-
gattungen und ihre Gliederungen und Truppen und alle Arten von Logistik sowie die 
taktische Ausbildung. Daneben steht eine kursorische Übersicht über die Feldzüge 
und Mobilisierungen (die in ähnlicher Form für den Ersten Weltkrieg wohl auch aus-
gereicht haben würde). Die Darstellung ist in die beiden Perioden von 1848 bis 1866 
und von 1866 bis 1914 gegliedert und macht so die Zäsur des verlorenen Krieges ge-
gen Preußen besonders deutlich. Dieser Beitrag hat besten Handbuchcharakter, so 
wie auch das Verzeichnis der verwendeten Literatur durchaus als Bibliographie gelten 
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kann. Wer Informationen bis hin zur Art und Veränderung der Monturen und Uni-
formen sucht, wird sie hier finden und sich zugleich einen Überblick über die Ent-
wicklung und Geschichte der k. (u.)k. Armee verschaffen können. 

Beim Durchlesen des Bandes (der zweifellos kein Lesebuch ist, sondern ein Nach-
schlagewerk) bleibt aber der dringende Wunsch zurück, es möge, aufgebaut auf ihn 
und aus den besprochenen Beiträgen hervorgehend, nun auch eine vollständige Ge-
sellschaftsgeschichte der bewaffneten Macht der Habsburgermonarchie geschrieben 
werden. 

München H e l m u t H a n k o 

Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich. Hrsg. v. Jür-
gen Kocka unter Mitarbeit von Ute Frevert. 

Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1988, 3 Bde., 468,449 und 495 S. 

Ähnlich wie der Begriff Arbeiterklasse in den späten sechziger Jahren, so erfuhr der 
Begriff Bürgertum in den letzten Jahren eine wahre Konjunktur. Nur handelt es sich 
natürlich um eine andersgeartete Konjunktur; zwanzig Jahre verändern die Welt zwar 
nicht signifikant, aber eben doch ein wenig. Das Debattieren über die mit dem Begriff 
Bürgertum assoziierten gesellschaftlichen Schichten des 19. Jahrhunderts gibt sich we-
niger politisch und mehr wissenschaftlich, als früher einmal über die Arbeiterklasse 
diskutiert wurde. Wissenschaftliche Tagungen werden abgehalten, aus denen grö-
ßere oder kleinere Sammelbände hervorgehen, es werden größere oder kleinere For-
schungsprojekte in die Wege geleitet und internationale Vergleiche angestellt. Ein 
kleiner Haken bei dieser Mode liegt vielleicht nur darin, daß der Begriff „Bürgertum", 
der im deutschen Sprachraum relativ klare Assoziationen hervorzurufen pflegt, keine 
Äquivalente in anderen Sprachen kennt. 

„Seine einzelnen Komponenten (Bildungsbürgertum, Bourgeoisie, Staatsbürger-
tum, Stadtbürgertum) müssen durch verschiedene Begriffe übersetzt werden, die in 
keinen Sammelbegriff zusammengefaßt werden können", erklärt Miroslav Hroch die 
Schwierigkeiten mit dem Themenbegriff des vorliegenden Sammelwerkes bezüglich 
der tschechischen Sprache. Anderen Teilnehmern an dem großen internationalen For-
schungsvorhaben, aus dem die vorliegenden Bände hervorgegangen sind, erging es 
nicht besser, und man kommt nicht umhin zu fragen, ob denn hier nicht ein For-
schungsproblem regelrecht künstlich geschaffen wird. Können wir sinnvollerweise 
ein Stück sozialer Wirklichkeit und dieses auch noch im internationalen Vergleich zu 
erfassen suchen, ohne daß es dafür außerhalb des deutschen Sprachgebrauchs auch nur 
eine Bezeichnung gibt? Der Autor dieses großangelegten Projektes, der renommierte 
Historiker Jürgen Kocka, ist sich wohl über die Schwierigkeiten seiner Thematik im 
klaren; weder der Begriff selbst, noch das Interesse der Historiker an der Thematik 
überschreiten die Grenzen Deutschlands - „es ist also eher eine deutsche oder mittel-
europäische Diskussion", sagt er selbst. 

Die von Kocka erläuterten Ziele des Unternehmens lassen sich in drei Punkte zu-
sammenfassen: das Bürgertum als gesellschaftliche Formation des 19. Jahrhunderts 
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näher zu untersuchen; die von ihm geprägte „bürgerliche" Gesellschaft zu durch-
leuchten und schließlich die deutsche Entwicklung im internationalen Vergleich zu er-
forschen, um herauszufinden, ob es in bezug auf das Bürgertum und die Bürgerlich-
keit des 19. Jahrhunderts so etwas wie einen deutschen „Sonderweg" gegeben hat. 
Vielleicht ist es gerade diese Dreier-Verbindung, die die begriffliche Themenabgren-
zung so wenig einsichtig macht. Wäre solches Bürgertum nur eine soziale Gruppe, sie 
ließe sich auch ohne entsprechende Bezeichnungen in verschiedenen Gesellschaften 
aufspüren und beschreiben. Doch hier geht es nicht nur um eine Gruppe, sondern 
auch noch um eine ganze „Kulturform", die Bürgerlichkeit. Und da es sich offensicht-
lich um eine spezifisch deutsche Kulturerscheinung handeln muß - denn wie es in der 
Einleitung heißt „Nicht nur den nicht-deutschen Teilnehmern der Forschungsgruppe 
fiel nicht immer leicht, mit diesem sehr deutschen und im Fall von Bürgerlichkeit 
kaum übersetzbaren Begriffen umzugehen" (Bd. 1, S. 35) - muß man in anderen Ge-
sellschaften mühsam nach Äquivalenten suchen oder man definiert die „Bürgerlich-
keit" durch die allgemein zu beobachtenden Erscheinungen aus bestimmten sozialen 
Gruppierungen und wird Abweichungen der deutschen „Bürgerlichkeit" feststellen 
müssen. Und da sind wir schon beim dritten Punkt, bei der Frage nach dem deutschen 
„Sonderweg". Ein wenig ähnlich und ein wenig anders war es im 19. Jahrhundert in 
einzelnen europäischen Gesellschaften - zu diesem Schluß kamen die beteiligten 
Historiker. Ob diese Feststellung aber in einem so komplizierten begrifflichen Rah-
men behandelt werden muß, bleibt freilich dahingestellt. 

Faszinierend ist jedoch die Lektüre dieser drei Bände zweifellos. Sie zeigt wieder 
einmal, um wieviel einleuchtender, informativer und spannender eine sozialgeschicht-
liche Darstellung sein kann als die traditionelle politisch und geistesgeschichtlich aus-
gerichtete Geschichtsschreibung. Durchgehend stehen im Mittelpunkt der Darstel-
lungen die Entwicklungen in jenen fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung, die durch 
ihre unternehmerischen Aktivitäten, ihre Bildungs-, Kultur- und Wissenschaftspflege 
das gesellschaftliche Leben im 19. Jahrhundert maßgebend geprägt, den neuen Ideen 
zur Popularität verholfen, das gesellschaftliche Leben um neue Organisationsformen 
bereichert und das politische Klima mitbestimmt haben. In den 45 Beiträgen dieser 
drei Bände werden die spezifischen Erscheinungen vieler einzelner Länder geschil-
dert, Entwicklungen vom ausgehenden achtzehnten bis zum frühen zwanzigsten 
Jahrhundert gezeichnet und zahlreiche Vergleiche unternommen. 

Die böhmischen Länder kommen leider zu kurz; besser gesagt, sie kommen kaum 
zur Sprache. Der Grund dafür kann nur in der damals schwierigen politischen Lage 
der tschechoslowakischen Historiker liegen; sowohl die Thematik selbst als auch die 
offensichtliche internationale Aufgeschlossenheit des Herausgebers lassen keine an-
dere Vermutung zu. Doch lieferte der Prager Historiker Miroslav Hroch einen über-
aus interessanten Beitrag, in dem er unter anderem auch auf die böhmischen Aspekte 
einging. In seinem breit angelegten Vergleich konnte er sich auf eigene frühere Studien 
stützen, und es ist ihm gelungen, die vorwiegend auf den Westen Europas orientierten 
vergleichbaren Studien zur deutschen Entwicklung um eine wertvolle Perspektive zu 
erweitern. Anstatt vom „Sonderfall" Deutschland spricht Hroch nämlich von be-
stimmten Verhaltensnormen, Stereotypen und Vorurteilen der deutschen politischen 
Kultur, „die überall notwendige Begleiterscheinungen nationaler Bewegungen waren: 
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Sie erkannt e nationale n Interesse n Prioritäte n vor politische n un d staatsbürgerliche n 
Zielen zu, neigte zur Überbetonun g kulturelle r Werte sowie zu wiederholte n Begrün -
dunge n eigener Tugenden , Verdienst e un d Existenzrecht e un d entwickelt e Ängste vor 
einer äußere n Bedrohun g ihre r nationale n Identität. " (Bd. 3, S. 359) 

Indirek t angesproche n sind mit dieser Aussage auch die Züge der tschechische n 
politische n Kultur . Wenn Hroch s Beobachtunge n un d Schlußfolgerunge n stimme n 
un d auf dem Hintergrun d der zahlreiche n andere n Vergleiche zwischen den Entwick -
lungen in Deutschlan d un d vor allem Frankreich , Großbritannien , der Schweiz, aber 
auch in Schweden , Pole n un d Ungar n gesehen werden , dan n dräng t sich die Frag e 
nac h der Quell e des moderne n politische n Umgang s miteinande r in einzelne n Gesell -
schaften auf. De r Schlüssel zum Erfolg moderne r parlamentarische r un d demokrati -
scher Verhaltensweise n schein t nich t bei den bürgerliche n Bevölkerungsgruppe n gele-
gen zu haben ; vielmeh r trete n nu r in den vorliegende n Studie n ältere historisch e 
Erfahrunge n un d Traditione n als prägend e Faktore n bei der Entwicklun g der einzel -
nen bürgerliche n Gesellschafte n hervor . Politisc h erfolgreich scheine n die bürger-
lichen Schichte n überal l dor t gewesen zu sein, wo sie eine günstige Plattfor m für poli-
tische Auseinandersetzunge n vorgefunde n haben . Vielleicht habe n sie sich gerade dor t 
auf die von Hroc h genannte n Wertvorstellunge n un d Verhaltensweise n zurückgezo -
gen, wo sie keine „politische n un d staatsbürgerlichen " Vorbilder zu finden vermoch -
ten . Politische r Umgan g mi t gegensätzliche n Interesse n un d unterschiedliche n Welt-
anschauungen , aber auch ethnische r un d kulturelle r Vielfalt mu ß innerhal b einer jeden 
Gesellschaf t gelernt werden . O b die im 19. Jahrhunder t in dieser Hinsich t erfolglosen 
bürgerliche n Traditione n im mittlere n un d östliche n Europ a heute , nac h der Befrei-
un g dieses Teiles Europas , erfolgversprechend e „national e Traditionen " bieten , stellt 
diese Lektür e sehr in Frage . 

Münche n E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 

Solle, Zdeněk: Josef Boleslav Pecka. 

Melantrich , Prah a 1987,411 S. (Odkaz y pokrových osobnost í naší doby). 

Im vorliegende n Werk befaßt sich Zdeně k Solle erneu t mi t der früheste n Phas e der 
Entwicklungsgeschicht e der tschechische n Arbeiterbewegung . Mi t dem 1849 gebore-
nen Josef Boleslav Peck a stellt der Auto r dere n zweifellos prägendst e Persönlichkei t 
dieser Zei t vor. Di e Arbeit gliedert sich in zwei Teile , dere n erster den Werdegan g 
Pecka s vor dem Hintergrun d der gesellschaftspolitische n Situatio n der österreichi -
schen Monarchi e von den sechziger Jahre n des 19. Jahrhundert s bis zu seiner Abreise 
in die Vereinigten Staate n 1885 sowie die dor t verbrachte n letzte n Jahr e umfaßt . 

Pecka , aus einer Handwerkerfamili e stammend , hatt e aufgrun d seiner Arbeitsver-
hältniss e in verschiedene n Fabrike n genaue Kenntniss e der Lebenssituatio n der Arbei-
ter , ho b sich gleichzeiti g aber durc h seine künstlerische n Neigunge n un d breitgefä-
chert e Bildun g hervor . Stet s verband sich sein aktives politische s Leben mit seiner 
dichterische n un d publizistische n Tätigkeit . Wie die meiste n Vertrete r dieser Genera -
tion war auch Peck a vorgeprägt durc h die Traditio n des Gedankengut s der 1848er 



188 Bohemia Band 31 (1990) 

Revolutio n sowie durc h die Ereignisse um die Parise r Kommun e 1871. Wuch s die frühe 
Arbeiterbewegun g auf diesem Bode n der demokratische n un d nationale n Bewegung 
heran , so setzt Solle den Zeitpunk t ihre r Lösun g von dieser Traditio n un d ihre n Über -
gang zu eine r vom sozialistische n Denke n geprägten Bewegung genau in Pecka s Wirken 
an . Diese Linie wird im Buch konsequen t verfolgt, so daß Pecka s publizistisch e Tätig-
keit imme r in Kontinuitä t seiner sozialistische n Überzeugun g dargestell t wird. 

Diese Überzeugun g wiederu m findet ihre praktisch e Umsetzun g in seinen Aktivitä-
ten für die Sozialdemokratie , die gesamtösterreichisch e un d vor allem die tschechisch e 
Organisation , für die er bis zu seiner Abreise in verschiedene n Funktione n wirkte . E r 
stan d nich t nu r an der Spitze der Vertrete r zum ersten Parteita g der österreichische n 
Sozialdemokrate n in Neudörf l 1874, auf dem sich alle Organisatione n der zisleithani -
schen Reichshälft e vereinten , sonder n durc h seinen Einflu ß wurde das Selbstbe-
stimmungsrech t der Völker in das Program m von 1874 aufgenommen . De n Gipfe l 
seines Schaffens in politische r un d publizistische r Hinsich t läßt Solle mit dem Jah r 
1878 beginnen , dem Gründungsjah r der tschechoslawische n Sozialdemokratie . 

Insgesam t ergibt sich das Bild eines Mannes , dessen Leben bestimm t war von den 
Aktivitäten für die Parte i un d dere n organisatorische n Aufbau, von seiner publizisti -
schen Tätigkei t in verschiedene n Arbeiterzeitungen , dere n Richtun g er ganz entschei -
den d prägte , un d den schließlic h die gesellschaftliche n Strukture n der österreichische n 
Monarchi e bzw. die harte n behördliche n Verfolgungen zur Emigratio n zwangen . Bis 
zu seiner Abreise blieb Peck a die führend e Persönlichkei t der tschechische n Sozialde -
mokratie ; unte r den spezifischen amerikanische n Bedingunge n vermocht e er keine 
vergleichbar e Positio n einzunehmen . 

Diese m ersten Teil schließ t sich ein wesentlich umfangreichere r zweiter an , beste-
hen d aus eine r Fotobeilag e un d einer umfassende n Zusammenstellun g der Artikel 
Pecka s aus den Arbeiterzeitungen . Ein Großtei l dieser Artikel wurde im ersten Teil 
zur Darstellun g von Pecka s Werdegan g herangezogen , so daß beide Teile dieser Ar-
beit in enger Korrelatio n stehen . Pecka s publizistische s Schaffen im „Dělník" , in 
den „Dělnick é listy", der „Budoucnost " un d „Organisace " ode r dem „Duc h času" er-
streck t sich über ein breite s Spektru m an Theme n un d wird somi t zum Spiegelbild der 
Arbeits- un d Interessenschwerpunkt e der jungen Arbeiterbewegung . Zude m ver-
deutlich t sich die Doppelfunktion , die Peck a als Journalis t innehatte , inde m er einer -
seits richtungweisend e Perspektive n entwickelte , andererseit s aufklärerisc h für die 
Arbeiterschaf t wirkte . Di e Artikel sind derar t gewählt, daß der Leser die Möglichkei t 
hat , die Entwicklun g von Pecka s Anschauunge n zu einzelne n sozialen ode r gesell-
schaftliche n Strukture n zu verfolgen. So formuliert e er u . a. sehr früh seinen Stand -
punk t zur Frauenfrag e (1874), ein Thema , zu dem er imme r wieder zurückkehrt e un d 
welches er entsprechen d dem damalige n Verständni s eine r Lösun g zuführe n wollte. 
Hinsichtlic h der Nationalitätenfrag e verlief die Entwicklun g von Pecka s Positione n in 
Übereinstimmun g mi t der gesamten Bewegung. Solle stellt dre i Phase n heraus , in de-
ren Verlauf eine Umkehrun g der Beurteilun g stattfindet , insofern als zu Beginn der 
1870er Jahr e die Durchsetzun g der Ziele der nationale n Bewegung noc h als Vorausset-
zun g für eine Entwicklun g zur Demokrati e un d sozialen Gerechtigkei t galt, gegen 
End e dieses Jahrzehnt s aber die Verwirklichun g der sozialen Ziele als Lösun g der Na -
tionalitätenfrag e erachte t wurde . Insgesam t weisen Pecka s Veröffentlichunge n einen 
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gewissen Radikalismu s auf, den Solle deutlic h vom Anarchismu s trenn t un d dessen 
Ausgangspunk t er in den Traditione n von 1848 un d 1871 sieht . 

Di e vorliegend e Arbeit ist ein wichtiger Beitra g zu der von der Historiographi e 
noc h zu wenig beachtete n Frühphas e der tschechische n Arbeiterbewegung . Übe r die 
Darstellun g der Persönlichkei t un d Geschicht e Pecka s wird sie letztlich , vor allem 
durc h die Wiedergabe seiner publizistische n Beiträge , zum Indikato r der Entwick -
lung; dies um so mehr , als die Arbeiterbewegun g im genannte n Zeitrau m noc h keine 
Massenbewegun g darstellte . Di e Arbeit vermittel t aufschlußreich e Einblick e in die 
Wechselbeziehun g von tschechische r un d gesamtösterreichische r Sozialdemokratie , 
in die Eingebundenhei t der persönliche n Entwicklun g in gesellschaftliche Verhält -
nisse. Die s Buch trägt bei zur Erstellun g eines tatsächliche n Profil s der Arbeiterbewe -
gung in ihre r Vielschichtigkeit . Nu r wird ma n dem Verfasser nich t folgen können , 
wenn er am End e des Bande s diese frühe n Sozialdemokrate n als die direkte n Vor-
kämpfe r der tschechoslowakische n Gesellschaf t bezeichnet , wie sie sich nac h 1948 
darstellte . 

Marbur g M a r l i s S e w e r i n g - W o l l a n e k 

Struktura společnosti na území Československa a Polska v 19. století do roku 1918 [Die 
Gesellschaftsstruktur im Gebiet der Fschechoslowakei und Polens im 19. Jahrhundert 
bis 1918]. Sborník referátu z 26. zasedání Komise historiku ČSSR-PLR  konaného 
16.-18.  září 1986 v Brně [Referatband der 29. Sitzung der Kommission der Historiker 
der ČSSR und der Volksrepublik Polen, 16.-18.  September 1986 in Brunn]. Sestavili a 
redigovali František H e j l, Antonín V erbík (f),  Pavla Vošah líková. 

Ústa v československých a světových dějin ČSAV, Prah a 1988, 306 S. 

Seit Beginn der achtzige r Jahr e beschäftigt sich die tschechoslowakisch-polnisch e 
Historikerkommissio n in gemeinsame n Sitzunge n mit Frage n der gesellschaftliche n 
Struktu r un d Entwicklun g in beiden Ländern . Im Vordergrun d soll dabei der bilateral e 
Vergleich stehen . Nac h Tagunge n zum 15. un d 16. Jahrhunder t in Bratislava 1981 un d 
zum 16. bis 18. Jahrhunder t 1983 in Ploc k wurde die Epoch e des langen 19. Jahrhundert s 
1986 in Brun n behandelt . De r Sammelban d vereinigt nebe n einleitende n Worte n der 
Vorsitzende n Františe k Hej l un d Mari e Bogucka 15 Fachbeiträg e in tschechischer , slo-
wakischer ode r polnische r Sprach e sowie das Schriftenverzeichni s un d einen Nachru f 
auf den ehemalige n Sekretä r der Kommission , Antoní n Verbik (1934-1986) . Di e Bei-
träge sind chronologisc h angeordne t un d wechseln einande r regiona l ab, so daß auf ein 
Refera t zu den böhmische n Länder n bzw. der Slowakei meist eins zu Pole n folgt. Im 
Mittelpunk t der Betrachtunge n stehe n die bürgerliche n Schichte n un d die Arbeiter -
schaft , ohn e daß die Aufsätze unte r diesen Kategorie n zusammengefaß t wären . 

De r erste Teil widme t sich der Entwicklun g bis zur Mitt e des 19. Jahrhunderts , 
blende t dabe i aber die Slowakei völlig aus. Mirosla v Hroc h stellt -  teilweise etwas zu 
schematisc h -  die Schichte n der tschechische n Nationalgesellschaf t am Beginn des 
19. Jahrhunderts , ihre historische n Wurzeln un d ihre n Antei l an den patriotische n 
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Aktivitäten dar . Di e Zusammenhäng e zwischen sozialen Schichten , Politi k un d der 
nationale n Entwicklun g der polnische n Gesellschaf t im Königreic h un d in Galizie n 
währen d der ersten Hälft e des 19. Jahrhundert s charakterisier t Janin a Leskowiczowa . 
Di e Rolle der (tschechischen ) gesellschaftliche n Klassen un d Schichte n in der Revolu -
tion 1848-1849 in den böhmische n Länder n versuch t Josef Kolejka unte r theoreti -
schen Aspekten zu analysieren , ohn e daß seinem Beitra g eine Studi e zu einer der pol-
nische n Revolutione n von 1830,1846 ode r 1863 gegenübersteht . 

Von der Forschungsgeschicht e ausgehen d skizziert dan n Janus z Zarnowsk i Wand -
lungen der polnische n Gesellschaftsstruktu r in der zweiten Jahrhunderthälfte , wäh-
ren d Jan a Machačov á un d Jiř í Matě j ček die Sozialstrukture n nac h der Industrielle n 
Revolutio n anhan d der einzelne n Industrieregione n der böhmische n Lände r un d ohn e 
Beschränkun g auf eine Nationalitä t beleuchten , wobei der Schwerpunk t auf dem de-
mographische n Wachstu m un d auf der Entwicklun g der Arbeiterschaf t in den Jahre n 
1880 bis 1910 liegt. Viktor Borodovčá k stellt sehr knapp e ideologisch dogmatisch e 
These n zur Wirkun g des Austromarxismu s auf die nationale n sozialdemokratische n 
Parteie n in beiden Teilen der Doppelmonarchi e vor. Hingege n führ t die bekannt e 
Sozialhistorikeri n Ann a Zarnowsk a sehr nuancier t aus, wie bei der Entstehun g der 
Arbeiterschich t in Großpole n klassenbildend e Vereinheitlichun g un d inner e (sozio -
ökonomisch e un d regionale ) Differenzierun g Han d in Han d gingen. 

Da s tschechisch e Bürgertum , seine Untergliederun g einschließlic h der Beamten , 
Kleinproduzente n un d Agrarbürger un d den wirtschaftliche n un d politische n Auf-
stieg dieser Schicht , deren Antei l an der Gesamtbevölkerun g 1900 auf 10 Prozen t ge-
schätz t wird, verfolgt Ott o Urba n in einem kurze n Überblick . Dagegen beton t Jan 
Galandaue r stärker die nationale n un d politische n Aspekte der tschechische n (bür -
gerlichen ) Gesellschaf t um die Jahrhundertwende . Mi t eine r für die national e Ent -
wicklun g in Ostmitteleurop a wichtigen sozialen Gruppe , der Intelligenz , beschäftigt 
sich Ryszard a Czepulis-Rasteni s am polnische n Beispiel. Di e slowakischen sozialen 
Oberschichte n um 1900, zusammenfassen d als Bourgeoisi e bezeichnet , skizziert 
Elen a Jakešová, währen d Mila n Podrimavsk ý Struktu r un d politische s wie nationale s 
Program m des slowakischen Bürgertum s vorstellt un d dabei auf den unzureichende n 
Forschungsstan d hinweist . 

Da s Bauerntu m thematisier t als einziger Jan Molend a in einem Beitra g über die ge-
sellschaftlichen , mentale n un d politische n Wandlunge n im polnische n Bauerntu m ge-
gen End e des 19. Jahrhunderts . Kur z wird von Jarosla v Vaculík auf die tschechisch e 
Minoritä t in Wolhynie n anhan d der Zahle n der ersten russischen Volkszählun g von 
1897 eingegangen . Abschließen d gibt Andělín Grobeln ý einen Überblic k über die 
tschechische n Publikatione n zur polnische n Geschicht e aus den Jahre n 1980 bis 1985, 
wodurc h nich t nu r Schwerpunkt e der tschechische n Historiographi e deutlic h wer-
den , sonder n auch eine kleine , aber sehr hilfreich e Spezialbibliographi e vorliegt. 

Da s durchwe g hoh e Nivea u des Bande s ist dadurc h bedingt , daß ein Großtei l der 
Autore n Ergebnisse langjähriger eigener Forschungen , die schon publizier t wurden , 
thesenarti g zusammenfaßte . Di e Beiträge konnte n dahe r auf die bei einem solche n 
Them a übliche n umfangreiche n Statistike n un d teilweise auf den wissenschaftliche n 
Appara t verzichten . Ums o bedauerliche r ist es aber , daß die Ergebnisse der Diskus -
sion, in der erst der richtig e Vergleich geleistet werden mußte , nich t einma l in einer 
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Zusammenfassung festgehalten wurden. Allgemein werden in den Aufsätzen Themen 
der aktuellen Bürgertumsdiskussion - abgesehen von Urban - selten angesprochen, 
und der Stadt-Land-Gegensatz wird nicht seiner Bedeutung entsprechend beachtet. 

Auffallend ist zudem, daß die Autoren entweder die Nationalgesellschaft als ein-
zelnes, unverbundenes Objekt oder die soziologische Struktur eines Gebiets ohne 
jede Berücksichtigung nationaler Gliederungen untersuchen. Während der Adel teil-
weise als Oberschicht erwähnt wird, kommen Juden, Deutsche, Ukrainer und andere 
Nationalitäten nicht vor. Der methodisch fundierte Vergleich zwischen Tschechen 
bzw. Slowaken und Polen, zwischen den verschiedenen polnischen Regionen und den 
böhmischen Ländern sowie der Slowakei fehlt in diesem Band ebenso wie die kompa-
rative Betrachtung aller Völker in den multi-ethnischen Teilen Ostmitteleuropas. 
Schließlich fragt es sich, ob der vergleichenden Gesellschaftsgeschichte nicht neue An-
stöße gegeben und der bilaterale Austausch sachlich und methodisch vertieft werden 
könnte, wenn über Kreuz referiert würde, wenn im gegebenen Fall Tschechen oder 
Slowaken über die Gesellschaft in Polen und vice versa Analysen vorgelegt hätten. 

Mainz R o b e r t L u f t 

Saint-Germain 1919. Hrsg. v. d. Wissenschaftlichen Kommission zur Erforschung der 
Geschichte der Republik Österreich. 

R. Oldenbourg Verlag, München 1989, 504 S., eine Landkarte. 

This useful collection of essays results from a symposium of the Wissenschaftliche 
Kommission zur Erforschung der Geschichte der Republik Österreich which took 
place in 1979. One need not accept the contention of the editors of the volume that 
little new has recently appeared on the topic of the Paris Peace Treaties to agree that 
these twelve papers, as well as the accompanying commentary, were well worth publi-
shing ten years after the fact. 

The essays, which focus primarily on economic and political aspects of the Treaty of 
Saint Germain, address a wide range of questions. Some evaluate specific geo-political 
problems: the Yugoslav border proposals (Arnold Suppan), the Austro-Czechoslo-
vak border negotiations (Walter Hummelberger), and the Austro-Italian negotiations 
over the Südtirol (Karl Stuhlpfarrer), while other articles consider the economic and 
political claims made by Austria at the Peace Conference. Norbert Schausberger's dis-
cussion of what he deems the "legend" of the unviability of Austria is particularly in-
teresting in this regard. Rudolf Neck considers a little-mentioned aspect of the Treaty: 
the cultural one. He focuses particularly on attempts by Rome to gainpossession Aus-
trian art treasures and archival materials which the Italians claimed. This essay, unlike 
the others, has a relatively "happy ending" for Austria. The negotiations over the 
cultural and archival assets of the former Habsburg Monarchy concluded with terms 
which were generally satisfactory to Austria. The outcome was certainly more favor-
able than the Solutions to most of the country's economic and political claims. 

Throughout this volume, there is stress on the secondary role of the Treaty of Saint 
Germain vis-ä-vis the Versailles Treaty, as well as on its slipshod and makeshift charac-
ter, which for example resulted in landlocked Austria being forbidden submarines, a 
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strictur e tha t remaine d par t of th e internationa l treat y unti l 1955. Austria' s weak posi-
tion in relatio n to successor states is also emphasized . Thi s is particularl y well illustrat -
ed in Hummelsberger' s intelligen t essay on Czechoslovak-Lowe r Austrian borde r 
negotiations , which employ s material s from th e Neue s Politische s Archiv in th e 
Haus- , Hof - un d Staatsarchi v in Vienna , as well as numerou s secondar y source s in 
Czech , English , and German . In his discussion of these negotiations , in which 
Czechoslovakia , strongl y supporte d by France , obtaine d virtually all of its claims, 
Hummelberge r highlight s some of th e mor e extrem e territoria l demand s from various 
Czechoslova k circles. The y include d calls for th e souther n borde r of Czechoslovaki a 
to exten d to th e bank s of th e Danube , while th e borde r of newly create d Yugoslavia 
was to exten d nort h to encompas s th e Steiermark . Austria would disappea r from th e 
ma p altogether , with th e area remaine d between th e Czechoslova k and Yugoslav bor -
ders being designate d "Mittelmark " (stredomezt) and placed unde r Join t Czechoslo -
vak and Souther n Slav administration . Against such claims, th e unrealize d calls by 
Czechoslova k representative s to th e Peac e Conferenc e for a corrido r between thei r 
countr y and Yugoslavia appea r eminentl y reasonable . 

Thi s paperboun d volum e has been nicely produced . Th e placemen t of note s at th e 
botto m of th e page and th e very complet e indice s of persons , places, and topic s facili-
tat e its use. 

Port o N a n c y M . W i n g f i e l d 

Michel, Bernard: La memoire de Prague. Conscience nationale et intelligentsia dans 
l'histoire tchěque et slovaque. 

Librairie Académiqu e Perrin , Paris 1986,222 S. (Collectio n pour l'histoire) . 

In diesem Buch versuch t ein mi t der Geschicht e der böhmische n Lände r wie kaum 
ein andere r in Frankreic h vertraute r Historiker , ein komme de lettres, dem französi -
schen Leser „ein e Einführun g in die Welt Mitteleuropas " zu geben, besonder s aber 
Verständni s für die Tscheche n un d die Slowaken zu erwecken ; das Buch ist gleichzei-
tig eine Sympathieerklärung . Bernar d Miche l gehör t zu den „westliche n Ausländern" , 
die aus der geistigen Näh e un d mi t heiße m Herze n die Entwicklunge n zum Prage r 
Frühlin g mitverfolgt un d die Husáksch e „Normalisierung " mitdurchlitte n haben . 

Mi t memoire mein t der Verfasser, Professo r an der Sorbonne , die „schwierige n Be-
ziehungen , die eine kleine Natio n mit ihre r Geschicht e unterhält" . Dabe i knüpf t er 
deutlic h an den Sammelban d „Naš e živá a mrtvá minulost " an , eine der Schlüssel-
publikatione n der Revision des tschechische n Geschichtsbilde s von 1968, die wohl -
nac h der zwanzigjährigen Zwangspaus e -  in der Tschechoslowake i auch ganz offen 
wieder weitergesponne n wird. 

Miche l verwirft mit Rech t Begriffe wie „polnisch e Seele, deutsch e Seele" un d ähn -
liche Nationalcharakter-Stereotype n un d entwickel t stat t dessen ein „historische s 
Modell " kollektiver Verhaltensreaktione n von Natione n in schwierigen Situationen : 
Di e Bevölkerun g eine r bestimmte n Natio n verhalt e sich nac h vorhandene n Modellen ; 
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erst wenn es in bestimmte n Lagen keine gebe, dan n müßte n neu e gefunden werden . 
Eine r der in diesem Sinn e konstante n Topo i bei den Tscheche n ist nac h Miche l die (per 
se friedfertige) Demokratie . Jede r Wande l habe sich bei ihne n „ohn e Revolution " voll-
zogen . De r Verfasser geht dabei von der richtige n Beobachtun g der unrevolutionäre n 
„Revolution " vom 28. Oktobe r 1918 aus. Di e „drobnápráce", der refus ďhéroisme 
sei typisch für die Tschechen ; dieses Muste r habe sich auch 1938, 1948 un d 1968 
wieder bestätigt . 

Nu n ist dieses Buch schon 1986 publizier t worden . Nieman d konnt e damal s die Er -
eignisse von 1989 voraussehen . Es wäre interessant , darübe r nachzudenken , wieweit 
sich die von Miche l dargestellte n kollektiven Verhaltensmuste r etwa auch in den No -
vemberereignisse n von 1989 wiederfinde n ließen . Sind Sätze wie der von Miche l zu-
stimmen d zitiert e von Kundera , die Tscheche n seien „ni e auf die Barrikade n gegan-
gen", nich t inzwische n widerlegt -  ode r war auch dieser Wande l durc h Widerstan d 
wiederu m friedlich ? 

Miche l ha t im Verlauf dieses Buche s die Konzeptio n seines historische s Modell s 
nich t imme r strikt durchgeführt ; es steckt auch noc h sehr viel meh r andere s darin . So 
ist es eines seiner weiteren Anliegen, nachzuweisen , daß der Begriff „Intelligencija " 
nich t -  wie bisher angenomme n - aus dem Russische n in die europäische n Sprache n 
gekomme n ist, sonder n aus dem Tschechische n un d Polnischen . Die s mag - Miche l 
ha t dazu eine Anzah l bisher nich t wahrgenommene r Belege entdeck t -  sicher für die 
Sache zutreffen ; daß es aber gerade die russische For m des Wortes ist, die in die west-
europäische n Sprache n Eingan g gefunden ha t -  intelligencija un d nich t polnisc h intel-
ligencja ode r tschechisc h inteligence —, davon beißt wohl nac h wie vor die Mau s 
keine n Fade n ab. 

Hinsichtlic h der These , es habe in Österreich-Ungar n Tscheche n fast nu r als subal-
terne , aber kaum als höher e Beamt e gegeben (S. 82 f.) ist der Verfasser wahrscheinlic h 
einer Selbststilisierun g der tschechische n Historiographi e aufgesessen. Wie Helmu t 
Slapnick a detaillier t nachgewiese n hat , bildete ja gerade der Umstand , daß es eine gute 
ausgebaut e tschechisch e Beamtenhierarchi e schon vor der Gründun g der ČSR gege-
ben hat , eine der Stärke n der tschechische n Natio n un d einen wichtigen Fakto r von 
Kontinuitä t un d Stabilitä t nac h 1918. 

Es würde reizen , auch über weitere Interpretatione n des Verfassers mit ihm zu dis-
kutiere n -  nu r noc h ein Beispiel: Wenn er scharfsinni g die stärker e Aneignun g der la-
teinische n Sprach e im Polnische n un d im Tschechische n anhan d des Genkivs presidia 
un d dagegen die Fremdhei t lateinische r Wortbildun g im Russische n mi t der Formpre-
zidiuma belegt (S. 74), dan n wird ma n auf die ähnlich e Bildun g des Präsidiums im 
Deutsche n verweisen dürfen , dem ma n ja historisch e Fern e zur „lateinischen " Welt 
nich t nachsage n kann . 

So biete t das vorliegend e Werk eine ungemei n anregend e Lektüre . Gerad e daß als 
Kontras t zur Entwicklun g in der Tschechoslowake i u . a. die Pole n herangezoge n wer-
den - ebenfalls mi t vielen Beispielen - , mach t die Szeneri e so konturenreich , etwa 
wenn der Verfasser den typologische n Gegensat z zwischen dem szlachcic un d dem 
Angehörige n der tschechische n Intelligencij a entwickelt . 

Di e Belesenhei t des Verfassers schlägt sich in eine r großen (vielleicht in den Ab-
schnitte n über die Tscheche n manchma l zu großen ) Anzah l von historische n Belegen, 
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Literaturstellen , Zitate n aus der Historiographi e nieder . Dich t gereiht e literarisch e 
un d historisch e anecdota beweisen Michel s enge Vertrauthei t mi t dem tschechische n 
un d slowakischen kulturelle n Milieu . So belebt er seine Darstellun g mi t Figure n wie 
lítost (Kundera ) un d mi t Gestalte n un d Episode n aus den Werken von Hašek , Medek , 
Fučík , Kundera , Škvorecký un d vielen anderen , un d er vergleicht eine Anzah l polni -
scher un d tschechische r Film e - meist aus den sechziger Jahren . 

Zwischendurc h schiebt er imme r wieder Exkurse mit breitere n Einzeldarstellunge n 
ein, die manche n neue n Aspekt enthalten , z.B . über le modele de Palacky,  die sozialen 
Ursprüng e der Intelligencija , die Zusammenhäng e zwischen Adel un d Intelligencij a 
bei den Slowaken , Masaryk s Geschichtsscha u usw. 

Da s Kapite l „L a memoir e des Slovaques" ist -  dan k der frühen offiziellen Kontakt e 
des damal s noc h jungen Verfassers zur slowakischen Geschichtswissenschaf t -  un d 
wohl auch wegen der Notwendigkeit , mit seiner Erklärun g „weite r unten " anzufan -
gen, vielleicht noc h abgerundeter , wirbt noc h meh r um Verständni s als bei der Dar -
stellun g der entwickeltere n -  un d dami t verwickeitere n -  tschechische n Szene ; in der 
Einleitun g dieses Kapitel s wird auch in eine r Art Ehrenrettun g die Sonderroll e Mäh -
ren s gewürdigt. 

Diese r Band enthäl t überdie s eine kurzgefaßte , die sonst oft im Vordergrun d ste-
hende n Fakte n der Ereignisgeschicht e vernachlässigende , dafür intensive r die ideo -
logischen un d taktische n Hintergründ e ausleuchtend e Darstellun g des Weges zum 
Februa r 1948 un d der kommunistische n Gleichschaltun g der ČSR danach . Da ß der 
Verfasser dabe i besonder s den Umschwun g der historische n Wissenschaft verfolgt, ist 
ein besondere r Verdienst , da er als langjähriger Generalsekretä r der Commission inter-
nationale ďétudes slaves der Historike r auch in Intern a eingeweih t war. 

Nebenbe i sei bemerkt , daß gegen End e des Einführungskapitel s über „Da s schwie-
rige Verhältni s zur Geschichte " auch knapp , aber begrüßenswer t die historisch e Rolle 
der Deutschenvertreibun g gewürdigt wird. -  Da s Buch enthäl t leider kein Register , 
immerhi n aber eine Chronologie , die den nich t mit dem komplizierte n Stoff vertrau -
ten Lesern ein Leitfade n sein kann . -  Fü r die eventuell e Neuauflag e wäre eine Korrek -
tu r durc h den Verfasser anzuraten , um die bisweilen rech t willkürlich angebrachte n 
diakritische n Zeiche n un d stehengeblieben e Abschreibefehle r (z.B . Hoz l stat t Koz í 
usw.) zu berichtigen . 

Vieles, was bis Herbs t 1989 über die kommunistische n Staate n des östliche n Europ a 
geschrieben wurde , ist heut e Makulatur . Am Prüfstei n der Entwicklun g dieses Jahre s 
kan n jedoch das vorliegend e Buch , das bereit s dre i Jahr e vorhe r publizier t worde n ist, 
durchau s bestehen . Es ende t mit einem Appell, auch in der noc h vom Verfasser als 
kaum in absehbare r Zei t als veränderba r angesehene n Situatio n (wer überhaup t ha t 
einen baldigen Wande l voraussehe n können? ) wenigstens durc h ein engeres Knüpfe n 
der nich t nu r wirtschaftlichen , sonder n vor allem auch intellektuelle n Band e zwischen 
Westeurop a un d der ČSF R Ansätze zu größere r Gemeinsamkei t zwischen Ost un d 
West zu schaffen. Diese Aufgabe bleibt auch jetzt bestehen , gerade unte r den neue n 
Bedingungen . 

Marbur g an der Lah n H a n s L e m b e r g 
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Hama,  JosefI Ka menec, Ivan: Na společné cestě. Česká a slovenská kultura mezi 
dvěma válkami [Auf gemeinsamem Weg. Fschechische und slowakische Kultur zwi-
schen zwei Kriegen]. 

Horizont , Prah a 1988, 245 S. 

Im Jahr e 1988 fühlte n sich viele tschechoslowakisch e Verlage verpflichtet , Jubi -
läumsbänd e herauszugeben , den n die siebzigste Wiederkeh r der Staat s gründun g 
durft e ma n nich t unberücksichtig t lassen. D a aber imme r noc h die These von der 
„bürgerlichen" , der Arbeiterklasse feindliche n Erste n Republi k galt, fühlte ma n sich 
viel sichere r auf dem Gebie t der Kulturgeschichte . Inzwische n wurde auf Betreibe n 
slowakischer kommunistische r Literaturhistorike r (insb . K. Rosenbaums ) der un -
klare, dafür aber sehr bequem e Begriff „tschechoslowakische r literarische r Kontext " 
eingeführ t -  er suggerierte eine besonder e Art der Kontakt e zwischen der tschechi -
schen un d slowakischen Literatu r seit jeher . Nac h 1918 un d noc h meh r nac h 1945 
(bzw. 1948) sollen die Kontakt e der tschechische n un d slowakischen Literate n imme r 
enger geworden sein. De r Prage r Verlag Horizon t gehört e der sog. Sozialistische n 
Akademi e der ČSSR , der Propagandaorganisatio n der Kommunisten . De r tschechi -
sche un d slowakische Leser des besprochene n Buche s konnt e also von vornherei n 
wissen, was ihn in dem Buch erwartet . 

De r Tschech e Harn a un d der Slowake Kamene c habe n - jeder in seiner Mutter -
sprach e -  insgesamt fünf Kapite l verfaßt, in dene n es den Autore n gelungen ist, nicht s 
Neue s zu bringen . Übrigen s komme n sie erst im dritte n Kapite l (ab S. 93) zum „tsche -
choslowakische n Kulturkontext " (Abänderun g des Begriffs von K. Rosenbaum) , der 
den „gemeinsame n Weg" der tschechische n un d slowakischen Kultu r nac h 1918 cha -
rakterisiere n soll. Mi t Fakte n ist ma n sehr sparsam ; alles, was in das Bild des „gemein -
samen Weges" nich t paßt , wird einfach übergangen . Überproportiona l groß werden 
die Kontakt e der tschechische n un d slowakischen Kommuniste n geschildert , obwoh l 
sie für die Entwicklun g der Kultu r beider Natione n keine große Bedeutun g gehabt ha-
ben . Es wird der seit langem bekannte , fast selbstverständlich e Einflu ß der tschechi -
schen Kultu r auf die slowakische geschildert , wobei ein etwaiger Einflu ß der slowaki-
schen Kultu r auf die tschechisch e nich t erwähn t wird (fehlte er tatsächlich?) . Es über -
rasch t nicht , daß sich beide Autore n im Bereich der Literatur , der bildende n Kuns t 
un d der Musi k nich t gleichermaße n gut auskennen . Notwendigerweis e entsteh t also 
der Eindruc k eines dilettantisc h zusammengestellte n Verzeichnisse s von Persone n 
un d Werken , wobei auf den ersten Blick klar wird, daß sogenannt e reaktionär e 
(katholische , nationalistisch e usw.) Autore n un d Werke fehlen . Di e angeführt e Liste 
der benutzte n Literatu r (S. 243-244 ) zeugt davon , daß beide Autore n nu r das verwen-
det (bzw. erwähnt ) haben , was 1988 dem neostalinistische n Regim e in der ČSSR ge-
neh m gewesen ist. 

Freibur g i. Br. A n t o n í n M ě š t a n 
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Bakoš,  Vladimír: Filozofické myselnie na Slovensku v medzivojnovom období [Das 
philosophische Denken in der Slowakei in der Zwischenkriegszeit]. 

Veda, Bratislava 1988, 274 S. 

Hoffentlic h erscheine n solche Büche r in der Tschechoslowake i nich t mehr . Vladi-
mir Bakoš versucht , ein wichtiges Kapite l des slowakischen geistigen Leben s währen d 
der Erste n Republi k zu durchleuchten . Diese r Versuch ist nich t gelungen . 

Wie ein rote r Fade n zieht sich eine Schwarz-Weiß-Betrachtun g durc h das ganze 
Buch . Di e „Guten " zum Beispiel, die marxistische n Philosophe n un d Publiziste n um 
die Zeitschrif t DAV, hatte n imme r Rech t im Kamp f gegen die „Bösen" , die Grupp e 
der demokratisc h gesinnte n jungen Leut e um die Zeitschrif t Prüdy , die unte r dem 
Einflu ß von T . G . Masary k standen . Bei der Kriti k an Anto n Štefánek , Stefan Janšá k 
un d andere n überläß t der Auto r das Fel d „höhere n Autoritäten" , am liebsten Ed o 
Urx , einem marxistische n Philosophe n un d Publiziste n von der DAV-Gruppe , einem 
überzeugte n Stalinisten , der sich unermüdlic h um die Bolschewisierun g bemüht e un d 
weder demokratisc h denke n wollte noc h konnte . Wenn Ur x die professionelle n Phi -
losophe n kritisiert , so kan n das nu r als ein Angriff eines Dilettante n von der Positio n 
des stalinistische n Dogma s aus bewerte t werden . 

Da s philosophisch e Spektru m in der Slowakei zwischen den zwei Weltkriegen war 
breit . Es reicht e vom Positivismu s (Josef Tvrdý, Josef Král , eine Zeitlan g Svatozá ř 
Štúr),.Szientismu s (Stanisla v Felber , zeitweise Igor Hruškovský) , Marxismu s (DAV-
Gruppe) , kritische m Realismu s (Prúdy-Gruppe ) bis hin zu religiösen philosophi -
schen Richtungen . Di e letztgenannte n beschreib t Vladimír Bakoš als „spekulativ -
theologisch e Philosophie" . Diese r nebe n der Prudy-Grupp e vielleicht wichtigsten 
philosophische n Richtun g der damalige n Zei t widme t der Auto r lediglich einige ab-
schätzige Seiten -  im Schlußwort . Sicherheitshalbe r bringt er sie sofort in Verbindun g 
mi t dem slowakischen Staat , der 1939-1945 von Hitler s Gnade n existierte . 

Problematisc h ist auch das, was Bakoš als Philosophi e der „Zwischenkriegszeit " ver-
steht . In diesem Zeitrau m habe n manch e der behandelte n Autore n wie Stanisla v Fel -
ber nicht s geschriebe n ode r herausgebracht . Di e Mehrhei t der Studenten , geschult 
von tschechische n Professore n an der Comenius-Universität , wurde erst währen d des 
slowakischen Staate s ode r sogar erst nac h dem Krieg schöpferisc h tätig. Vladimír Ba-
koš reih t sie in die „Zwischenkriegszeit " ein . Nich t zu verzeihen ist aber auch das 
Weglassen von vielen bedeutende n Philosophen , wie zum Beispiel des Neothomiste n 
Ferk o Skyčák ode r des Theologe n Anto n Spész, der im Grenzgebie t zwischen Philo -
sophi e un d Psychologi e arbeitete . Weiter ignorier t der Auto r den Philosophiehistori -
ker Ján Bakoš un d zwei Wissenschaftler , die originelle Konzept e zur Weiterentwick -
lun g der Philosophi e der Geschicht e beitrugen : den Historike r Danie l Rapan t un d 
den Kulturhistorike r Anto n Augustin Baník . Wenn nac h Bakoš der Dichte r un d 
Publizis t Ladislav Novomesk ý als Philosop h gilt, warum läßt er dan n ein philoso -
phisch-meditative s Buch wie „ Argumenty " von Marti n Ráz u s auße r acht ? 

Warum fehlt das Werk von Aurel Stodol a „Gedanke n zu einer Weltanschauun g 
vom Standpunk t des Ingenieurs" ? 

Un d warum wird die Schrift von Mila n Hodž a „Československ ý rozkol " nich t be-
achtet ? Kau m zu verstehe n ist die stiefmütterlich e Behandlun g von Ján Kvačala , einem 
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Kenne r nich t nu r des Werkes von Johanne s Arnos Comenius , sonder n auch der Philo -
sophie des Protestantismu s un d verschiedene r chiliastische r Persönlichkeite n (Camp -
anella , Savonarola) . Wenig begreiflich ist auch , daß Bakoš zwar einige Anmerkunge n 
zu Samue l Štefan Osuský macht , dessen bahnbrechend e Arbeit über die Philosophi e 
der Generatio n um L'udovi t Stur , geschweige den n die erste slowakische Geschicht e 
der Philosophie , jedoch mi t keine m Wor t würdigt . Auf der andere n Seite fragt man 
sich, warum einige Persone n Eingan g in das Buch gefunden haben . Clementi s un d 
etlich e weitere DAV- Aktivisten waren nie Philosophen , Ladislav Szant ó nu r ein ama -
teurhafte r Popularisato r philosophische r Gedanken . 

Schließlic h sind sogar einige bekannt e Fakte n falsch wiedergegeben . Besonders : 
„Vědeck á syntéza " ha t sich in den fünf ziger Jahre n nich t freiwillig aufgelöst; sie wurde -
wie zuvor währen d des slowakischen Staate s -  von den Behörde n gewaltsam liquidiert . 

Am Anfang seines Buche s stellt Vladimír Bakoš fest, es gebe keine umfassend e 
Publikatio n über die Philosophi e in der Slowakei zwischen den beiden Weltkriegen . 
Sein Werk sollte ein Versuch sein, diese Lück e zu schließen . Auf ein umfassendes , ob-
jektives, nicht s verschweigende s un d niemande n verleumdende s Buch müssen wir 
weiter warten . 

Münche n J á n Š a l g o v i č 

Uhlíř, Dušan: Republikánská  strana venkovského a malorolnického lidu 
1918-1938.  Charakteristika agrárního hnutí v Československu [Die Republikanische 
Partei des Land-  und kleinbäuerlichen Volkes 1918-1938.  Eine Charakteristik der 
Agrarbewegung in der Fschechoslowakei]. 

Ústav československých a světových dějin ČSAV, Prah a 1988,267 S. 

Di e scho n vor langer Zei t angekündigt e un d in mehrere n Spezialstudie n Uhlffs in 
den sechziger un d siebziger Jahre n ansatzweise vorbereitet e Darstellun g der Ge -
schicht e der tschechoslowakische n Agrarparte i zwischen 1918 un d 1938 liegt nun -
meh r vor; es ist die erste Gesamtdarstellun g der -  wie der offizielle Parteinam e lautet e 
-  Republikanische n Parte i des Land - un d kleinbäuerliche n Volkes, die -  woran kein 
Zweifel bestehe n sollte -  in vieler Hinsich t zu den wichtigsten politische n Kräfte n der 
Erste n Tschechoslowakische n Republi k zählte . 

Di e Untersuchun g von Uhlí ř ist zunächs t einma l -  dies sei vorweg festgestellt -  von 
außerordentliche m Wert für die inzwische n zwar fortgeschrittene , aber noc h keines-
wegs auf einer sichere n Quellenbasi s ruhend e Parteienforschun g zur Erste n Tsche -
choslowakische n Republik . Die s vor allem deshalb , weil sich Uhlí ř offenbar ganz 
bewußt nich t auf die politisch e Debatt e einläßt , die die tschechoslowakisch e For -
schun g (un d auch die Forschun g hierzulande ) in den vergangene n Jahrzehnte n imme r 
wieder um die Agrarparte i entfach t hat : Ohn e gründlich e Kenntni s der gesamten Ge -
schicht e der Agrarier un d lange bevor sich die Forschun g speziellen Frage n der inne -
ren Struktu r un d der praktische n Politi k der Agrarparte i zuwandte , hatt e diese Dis -
kussion stets nu r im Auge, den „faschistischen " Charakte r der Parte i nachzuweise n 
bzw. sie -  von der westlichen Forschun g her -  gegen diesen Vorwurf zu verteidigen , 
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wobei das politisch e Momen t hier ebenfalls größere s Gewich t hatt e als die genaue 
Kenntni s der Sache selbst. 

Mi t alledem räum t Uhlí ř gründlic h auf. Seine Darstellun g - überwiegen d aus den 
Bestände n des Parteiarchiv s erarbeite t -  zeichne t ein von der politische n Einschätzun g 
des Untersuchungsgegenstande s her eher unterkühltes , dafür aber präzises un d bis in 
die kleinste n Detail s gut belegtes Bild der Agrarparte i un d ihre r gesamten gesellschaft-
lichen Einflußsphäre . Da s erste Kapite l beschreib t die Organisationsstruktu r der Par -
tei selbst von den lokalen über die Bezirks- un d Kreisorganisatione n bis zur „Zen -
trale " . Im zweiten Kapite l wird ein der Parte i angegliederte r Organisationstypu s dar -
gestellt, der zum einen als Treibsat z politische r Mobilisierun g der Gesamtparte i fun-
gierte, als Reservoi r für die Funktionärskade r der Parte i ode r die spezielle Rolle eines 
Multiplikator s der ruralistische n Ideologie n der Agrarier übernahm . Beispiele sind in 
diesem Zusammenhan g die Ústředn í Domovin a domkář ů a malorolník ů [Zentral e 
Domovin a der Häusle r un d Kleinbauern] , die Říšská jednot a republikánskéh o doro -
stu [Reichsverban d des republikanische n Nachwuchses ] un d die Frauenorganisatio n 
Československ ý odbo r pro zájmy venkovských žen [Tschechoslowakische r Fachver -
ban d für die Interesse n der Landfrauen] . Signifikant für die Organisationsstruktu r der 
Agrarparte i un d wichtig im Hinblic k auf die Loyalitätssicherun g ihre r Mitglieder , die 
Konsolidierun g ihre r Machtbasi s auf dem Land e un d die Ausschöpfun g ihres Wähler -
potential s war eine -  in Kapite l 3 bis 7 dargestellt e -  kaum noc h zu überbietend e Füll e 
von regionale n un d überregionale n Unterorganisationen , der Parte i angeschlossene n 
ode r locker assoziierte n landwirtschaftliche n Branchen - un d agrarische n Interessen -
verbänden , politische n Vereinigungen , parteieigene n Dienstleistungsunternehmen , 
Banken , Kreditkassen , Genossenschaften , Gewerkschaften , nichtagrarische n berufs-
ständische n Vereinigungen , Klubs, Vereinen , kulturelle n Institutione n un d landwirt -
schaftlich-bäuerliche n Bildungseinrichtungen . Knapp e Überblick e über die Macht -
stellun g der Agrarier in der territoriale n Selbstverwaltung , den gesetzgebende n Kör -
perschafte n un d den Regierunge n der Erste n Republi k (Kapite l 8) sowie über das von 
der Grüne n International e eingerichtet e International e Agrarbüro (Kapite l 9) be-
schließe n die Darstellung . Ein fast 50 Seiten umfassende r Anhan g enthäl t eine kleine 
Auswahl wichtiger , für die Geschicht e der Agrarparte i instruktive r Dokumente . 

Da s Material , das Uhlí ř ausbreitet , sollte -  gerade weil wir mi t seiner Darstellun g 
über eine gesichert e Faktengrundlag e verfügen - dazu anregen , den spezifischen Par -
teientypu s un d die Besonderheite n des gesamten Parteiwesen s der Erste n Tschecho -
slowakischen Republi k in strukturgeschichtliche r Perspektiv e schärfer herauszuarbei -
ten . Gan z sicher komm t ma n diesen Besonderheite n nich t auf die Spur , wenn sie im 
Falle der Agrarparte i im ideologisch-programmatische n Bereich gesucht werden : Ge -
nossenschaftliche r Solidarprotektionismus , staatliche r Schut z vor „Exzessen " des Pri -
vateigentums , nährständische s Selbstverständnis , vorindustriell-traditionalistisch e 
Bindungen , agrarpolitische r Illiberalismus , ruralistisch e Ideologie n mi t ihre r Beto -
nun g der moralische n Höherwertigkei t des Landleben s un d der metarationale n Berei-
che der Seele un d des Gemüt s -  das sind Programmpunkt e un d ideelle Syndrome , wie 
wir sie in der Zwischenkriegszei t in nahez u jeder Bauern - un d Agrarparte i in Europ a 
(un d oft auch außerhal b Europas ) finden • . Auch die in Darstellunge n des politische n 
Systems der Erste n Republi k bis zum Überdru ß reproduziert e un d mittlerweil e in 
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der Ta t abgedroschen e Feststellung , für die tschechoslowakisch e Zwischenkriegs -
republi k sei charakteristisc h gewesen, daß die politische n Parteie n Staa t un d Gesell -
schaft „mediatisierten" , gibt un s keine n Einblic k in die Eigentümlichkeite n des tsche -
choslowakische n Parteiwesens ; ein Blick über die Grenz e auf die in Legione n von Un -
tersuchunge n beklagte „Parteiendiktatur " der Weimare r Republi k sollte darübe r 
eigentlic h belehren . 

Da s unterscheidend e Charakteristiku m des Parteiwesen s der Erste n Republi k -
un d dies dräng t un s Uhlffs Untersuchun g förmlic h auf -  lag darin , daß die Parteie n -
die Struktu r der Agrarparte i kann , wie ich meine , verallgemeiner t werden - ihre 
Machtstellun g dadurc h zu festigen suchten , daß sie sich jedes organisierbar e Inter -
esse auch tatsächlic h organisatorisc h einverleibte n un d auf diese Weise partei -
politisc h „geschlossene " gesellschaftliche Segment e konstituierten , die dem politische n 
System die dominant e Struktu r eines korporati v verfaßten Pluralismu s verliehen . 
Diese parteipolitisch e „Segmentierung " der Gesellschaf t verweist darauf , in welch 
hohe m Maß e Interesse n von den verschiedene n politische n Führungsgruppe n grund -
sätzlich als inkompatibe l aufgefaßt wurden , wie auch dara n zu sehen ist, daß Regie-
rungsprogramm e in aller Regel durc h die punktuell e Allianz sachlich nich t zusam -
mengehörende r Interesse n zustand e kamen . Da ß die Handlungsfähigkei t politische r 
Systeme , die auf einem derartige n Konfliktregelungsmuste r beruhen , begrenz t ist, 
liegt auf der Hand ; sie wäre am Verlauf politische r Krisen in der Tschechoslowake i 
(beispielsweise 1938 un d 1948) leich t nachzuweisen . Freilic h betrete n wir dami t be-
reits ein andere s Untersuchungsfeld . Uhlí ř ha t viel dazu beigetragen , daß wir un s dar -
auf sichere r bewegen können . 

Münche n P e t e r H e u m o s 

1 P u h 1 e, Hans-Jürgen : Politisch e Agrarbewegungen in kapitalistische n Industriegesellschaf -
ten . Deutschland , USA und Frankreic h im 20. Jahrhundert . Göttinge n 1975. 

Krallert-Sattler, Gertrud: Kommentierte Bibliographie zum Flüchtlings- und 
Vertriebenenproblem in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der 
Schweiz. 

In Komm . Braumüller , Wien 1989, 927 S. (Abhandlunge n zu Flüchtlingsfrage n 20). 

Jahrelang e Sammelarbei t un d zwei Jahr e deskriptorische r Tätigkei t habe n eine Bi-
bliographi e entstehe n lassen, die (jetzt vielleicht zum völlig richtige n Zeitpunkt ) als 
lange erwarte t un d äußers t notwendi g zu werten ist. 

Es soll hier nich t im mindeste n der Versuch unternomme n werden , nac h Druckfeh -
lern , etwa fehlende n Titeln , ode r nac h nich t gelungene n Kommentare n zu forschen . 
Die s würde dem Rezensente n mit Rech t als kleinlich ausgelegt. Vielleicht gibt es sol-
che Mänge l auch gar nicht ! 

Insgesam t sind nahez u 5000 Tite l zusammengetrage n un d fast durchweg s mi t 
einem meh r ode r weniger ausführliche n Räsonnemen t versehen worden . Es handel t 
sich um 4130 Arbeiten aus der Bundesrepublik , 351 aus Österreic h un d 259 aus der 
Schweiz (Büche r un d Aufsätze). 
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Es werden dami t Tite l zu einem seit dem Kriegsend e aktuelle n Them a erfaßt . Nich t 
nu r die Bibliotheken , auch die Regierungs - un d Verwaltungsstellen , Flüchtlingsorga -
nisationen , Wiedergutmachungsämte r usw. erhalte n ein nahez u enzyklopädische s 
Handbuc h zum Problemkrei s Flüchtling e un d Vertreibung . 

In jeder Hinsich t ist die Bibliographi e gut benutzbar , d.h . schon das Inhaltsver -
zeichni s (11,5 Seiten im Quart-Format ! -  die einzelne n Kapite l sind in 9-1 7 Unter -
gruppe n weiter aufgeteilt un d manch e von ihne n noc h einma l unterteilt ) gliedert den 
Stoff so, daß ma n rasch auch an spezielle Frage n herangeführ t wird. Daz u komm t ein 
dreispaltige s Personen - un d Sachregiste r mi t einem Umfan g von über 40 Seiten . Meh r 
kan n ma n eigentlic h nich t erwarten . 

Di e Hauptpunkt e der systematische n Inhaltsgliederun g sollten aufgeführ t werden , 
um die Aspektbreit e zu erkennen : Fluch t un d Vertreibun g aus Ost - un d Südost -
europa ; Spätaussiedlung ; die Vertriebene n in der Bundesrepubli k Deutschlan d mi t 
der Gliederung : Gesamtdarstellung ; Statistik ; Rech t un d Verwaltung; Wirtschaf t (mi t 
gesonderte r Berücksichtigun g der sudetendeutsche n Industri e als Sonderfal l un d der 
neue n Industrie - un d Wohnsiedlungen) ; Wande l der Kulturlandschaft ; Volk un d Ge -
sellschaft; die Vertriebenenorganisationen ; Politik ; Jugend , religiöse un d kirchlich e 
Wandlungen ; Hilfen der Verbänd e der freien Wohlfahrtspfleg e un d Kultu r (Bildungs -
wesen, Presse , Literatur , bildend e un d darstellend e Kunst , Musik , Volkskunde , 
Heimatmuseen , Vereine un d Patenschaften) . Fü r Österreic h wären die Abschnitt e 
„fremdsprachig e Flüchtlingsgruppen " (S. 792-797 ) un d „Volksdeutsche " (S.798 -
822), für die Schweiz der Abschnit t „Di e nationale n Flüchtlingsgruppen " (S. 864-881) 
besonder s hervorzuheben . 

Di e Bibliographi e wurde herausgegebe n vom Bayerische n Staatsministeriu m für 
Arbeit un d Sozialordnun g in Zusammenarbei t mit dem Sudetendeutsche n Archiv un d 
der AWR-Forschungsgesellschaf t für das Weltflüchtlingsproblem . Sie erfaßt die 
deutsch - un d fremdsprachig e Literatu r (soweit diese in Frankreich , Englan d un d Ita -
lien erschiene n ist) systematisc h bis einschließlic h 1986. In Ausnahmefälle n wurde n 
auch Arbeiten des Jahre s 1987 aufgenommen . 

Aus der großen Zah l der seit vielen Jahre n nich t nachlassende n Bibliographien-Flu t 
heb t sich diese Veröffentlichun g erfreulic h hervor . 

Münche n O t t o B o s s 

Bouček,  Miroslav /Horáková,  Aloisie I Pelkánová,  Jaroslava IŠibrava, 
Karel: Praha v revolučních přeměnách 1945-1948 [Prag in den revolutionären Verän-
derungen 1945-1948]. 

Panoram a Verlag, Prah a 1988, 192 S. 

De r Jubiläumsban d „Pra g in den revolutionäre n Veränderunge n 1945-1948 " ist -
wie soviele Festgabe n zu vierzigsten Jahrestage n - vom schnelle n Lauf der Zei t über -
hol t worden , so daß eine Rezensio n die Gefah r eine r zu spät gekommenen , schalen 
Polemi k in sich birgt. Immerhi n liegt es nahe , sich in dem knappen , nu r vierzig Seiten 
langen Text auf die Spurensuch e nac h Ergebnisse n der tschechoslowakische n Zeit -
geschichtsforschun g der sechziger Jahr e zu machen , zuma l Mirosla v Bouček , Mitglied 
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des Verfasserkollektivs in vorliegende m Band , auch Co-Auto r der umfassendste n un d 
eindringlichste n Studi e ist, die End e der sechziger Jahr e übe r die tschechoslowakisch e 
Revolutio n verfaßt wurde 1 . Währen d diese Studi e den Februar-Umstur z von 1948 als 
Ergebni s eine r komplizierte n Interaktio n zwischen der KPTsc h un d den nichtkom -
munistische n Parteie n interpretierte , erschein t in dem neue n Band die Entwicklun g 
von der Befreiun g 1945 bis zur Machtübernahm e der Kommuniste n als geradlinige r 
Verlauf, der nu r von den wechselnde n Kampagne n un d Losunge n der Kommunisti -
schen Parte i gegliedert wird: Von dem Mott o „Werft die Produktio n an!" über die 
Losun g „Ein e Millio n Arbeitsstunde n der Republik!", den Kamp f um die Verstaat -
lichun g un d die Kampagn e „U m die Mehrhei t des Volkes" zur sozialistische n 
Februar-Revolution . Auch in Einzelfrage n knüpf t der Band nich t an die Zeitge -
schichtsforschun g der sechziger Jahr e an . Da s gilt z .B . für die Bewertun g des VIII . 
Parteitags , bei der sich die Autore n ohn e näher e Auseinandersetzun g dem Standpunk t 
der Geschichtsschreibun g der fünfziger Jahr e anschließen ; das gilt auch für die in den 
sechziger Jahre n aufgearbeitete n innerparteiliche n Diskussione n in der KPTsch , die in 
dem vorliegende n Band überhaup t keine Erwähnun g finden . 

An einigen Stellen läßt auch die Diktio n wissenschaftliche s Nivea u vermissen : so 
wenn es heißt , daß es der Kommunistische n Parte i in den Hochschule n gelungen sei, 
„di e Mehrhei t dere r zu überzeugen" , die „berei t gewesen (seien) , auf Argument e zu 
hören " (S. 26). 

Auch die achtzi g Seiten umfassend e Chronologi e der Ereignisse un d der ausführ -
liche Bildtei l sagen nich t meh r als die einigen tausen d Wörter , die ihne n vorangestell t 
sind. 

Berlin M a r t i n S c h u l z e W e s s e l 

1 Belda , Josef / B o u č e k , Miroslav u.a. : N a rozhran í dvou epoch [An der Scheidelini e 
zweier Epochen] . Prah a 1968. 

Fomaszewski, Jerzy: Fhe Socialist Regimes of East Central Europe: Fheir esta-
blishment and consolidation 1944-67.  Franslated by Jolanta Krauze. 

Routledge , London-Ne w York 1989, 305 S. 

In his accoun t of th e politica l histor y of East Centra l Europ e from 1944 to 1967, 
Jerz y Tomaszewsk i trace s change s in th e countrie s of thi s region unde r th e impac t of 
bot h thei r own interna l struggles and th e influenc e of th e Grea t Powers . Followin g th e 
introductio n and descriptio n of th e prerequisite s for social and politica l transforma -
tion , th e autho r examine s th e situation s of th e individua l countrie s at th e end of th e Sec-
on d World War, focusing on the formatio n of th e so-calle d people' s democracie s be-
tween 1944 and 1948. H e the n moves on to a discussion of theproces s of Stalinizatio n 
and th e establishmen t of a centralize d systém of power in East Centra l Europ e after 
1948. Lastly, Tomaszewsk i looks at th e consequence s of th e Twentiet h Congres s of 
th e Communis t Part y of th e Soviet Unio n in 1956, particularl y th e upheaval s in Hun -
gary and Polan d durin g tha t year, and conclude s with a discussion of th e limite d 
politica l reform s tha t too k place from 1960 to 1967 in East Centra l Europe . 
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Although Tomaszewsk i primaril y focuses on events in Czechoslovakia , Hungary , 
Poland , Romania , and Yugoslavia, he also examine s East Germany , Finland , Greece , 
and Albania. To facilitat e comparison s of development s in th e different countries , th e 
boo k has been arrange d chronologicall y as well as topically , with discussion of th e dif-
fering situation s in each country . 

Th e autho r is at his best when analyzin g events in his areas of expertise , Bulgaria and 
Poland . While postwar Polan d has been th e topi č of man y studie s in English and Ger -
man , thi s is no t th e čase with Bulgaria. Thus , Tomaszewski' s contributio n is particu -
larly welcome . 

Tomaszewsk i devote s th e mos t attentio n to Czechoslovaki a durin g th e perio d from 
1944 to 1956. Hi s narrativ e of th e events leadin g to th e formatio n of a socialist govern-
men t ther e begins with th e Slovák nationa l uprisin g in 1944, th e liberatio n of bot h th e 
Czec h land s and Slovakia, and th e formatio n of th e Nationa l Front . H e moves on to 
a discussion of social and economi c reform s durin g th e immediat e postwar period , th e 
Communis t defeat of th e Oppositio n partie s in 1948, and th e Communis t consolidatio n 
of power by th e early 1950s. Perhap s because fewer economi c and politica l reform s were 
enacte d in Czechoslovaki a in th e wake of th e Twentiet h Congres s of th e Communis t 
Part y of th e Soviet Unio n tha n elsewhere , ther e is less mentio n of Czechoslovaki a in th e 
last portio n of th e boo k tha n of othe r countrie s in th e region . 

Th e employmen t of a wider range of primar y source s (th e author' s use of archiva l ma-
terial s appear s to be limite d to th e Publi c Recor d Office in London ) migh t have 
enriche d th e study. However , th e major flaw in thi s boo k lies outsid e th e contro l of th e 
author : a lack of editoria l attention , mos t importantl y th e failure to rende r th e trans -
lation from th e Polish int o idiomati c English . Thus , word usage is sometime s 
archaic , sometime s awkward, and sometime s confusing . Moreover , due to th e meth -
od of citatio n -  th e author' s nam e and th e dát e of publication , but n o page numbe r -
th e boo k is no t as usef ul as it coul d have been . 

Port o N a n c y M . W i n g f i e l d 

Walters, Garrison E.: Fhe Other Europe. Eastern Europe to 1945. 

Syracuse, Ne w York 1988,430 S. 

E. Garriso n Walters, whose specialit y is Slavic languages and literatuř e has produce d 
a rathe r ambitiou s textboo k coverin g Easter n Europ e to 1945. I t is refreshin g to see so-
meon e crossing demarcatio n lineš to brin g different perspective s to anothe r disciplině . 

Fhe Other Europe begins conventionall y enoug h with an introductio n definin g 
Easter n Europe . Walters consider s thi s to includepresent-da y Poland , Czechoslovakia , 
Hungary , Romania , Bulgaria, Yugoslavia, and Albania. Th e first chapte r examine s th e 
geograph y of Easter n Europ e in a country-by-countr y survey. I t is at thi s poin t tha t 
an enormou s discrepanc y appears . Th e descriptio n of each countr y are essentially of 
th e states as the y exist today . Indee d Walters writes in th e section on Polan d tha t "this 
text is concerne d with th e contemporar y statě , onl y thos e land s tha t are no w par t of 
Polan d . . . " (p.2) . Th e book , accordin g to its title , covers Easter n Europ e to 1945. It 
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seems highly incongruou s tha t th e geograph y section shoul d concentrat e on th e post -
1945 states . 

After th e geograph y chapte r follow thre e other s concernin g th e histor y of th e re-
gion to 1800, 1800-1848 , and 1848-1914 . Eac h of these chapter s adhere s to a similar 
pattern : eithe r a country-by-countr y or a people-by-peopl e breakdow n with th e 
Habsburg , Ottoma n and Russian Empire s receiving only periphera l treatment . Eac h 
of th e country/peopl e section s is somewha t superficia l and certainl y ahistoria l when 
on e reads th e twelve lines devote d to Czechoslovaki a or th e eleven lines devote d to 
Yugoslavia in th e pre 1800 chapter . 

Th e fifth chapte r is on e of th e mos t interestin g in th e book . Walter s concern s him -
self with th e questio n of why ther e is an Easter n Europe . Drawin g in his expertise in 
literatuře , he skillfully unite s histor y and literatuř e in explorin g thi s highly pertinen t 
question . Thi s issue coul d well have been examine d muc h earlier in th e book . 

Chapter s six and seven deal with th e Firs t World War and interwa r Easter n Europ e 
respectively. Departin g form th e country-by-countr y approach , these chapter s in-
stead provid e an overview of th e period s covered . Chapter s eight to fourtee n are each 
devote d to on e of th e East Europea n states in th e interwa r perio d beginnin g with 
Polan d and endin g with Albania . Chapte r fifteen examine s Easter n Europ e durin g th e 
Secon d World War while th e next chapte r concern s th e histor y of th e Soviet Unio n 
between 1917 and 1945. Chapte r seventeen looks at th e East Europea n communis t 
partie s before 1945. Th e final section of th e boo k is an afterword on Easter n in 1945. 
Th e boo k contain s an appendi x filled with very good referenc e maps , note s on th e 
chapter s and suggestions for furthe r reading . 

Th e chronologica l perio d specified in th e title of th e boo k is rathe r misleading . Fhe 
Other Europe is largely a boo k abou t interwa r Easter n Europe . Th e discussion of th e 
pre-191 8 era is sparse. Thi s is a distinc t limitatio n particularl y for th e purpose s of using 
th e boo k as a text . 

Anothe r disadvantag e is tha t importan t segment s seem mor e relevan t to th e post 
1945 period . Th e geograph y chapte r is th e mos t blatan t example . Th e chapte r coverin g 
th e communis t partie s of interwa r Easter n Europ e is mos t useful for understandin g 
postwar politica l developments . Th e same can be said for th e chapte r on th e Soviet 
Unio n beween 1917 and 1945. 

Fo r someon e seeking a generá l introductio n to East Europea n histor y muc h valua-
ble informatio n can undoubtedl y be garnere d form Fhe Other Europe. Any boo k of 
thi s kind is necessaril y a compromis e between them e and chronology . Th e compro -
mise adopte d in Fhe Other Europe, however , introduce s th e reade r to interwa r Ea-
stern Europ e and onl y a little more . 

Arunde l P a u l L a t a w s k i 

Seh öpflin, Georg (Hrsg.): Fhe Soviet Union and Eastern Europe. 

Müller , Blon & White, Londo n 1986, 637 S. (Handbook s to Moder n World) . 

Wenn es dem Rezensente n noc h vor einem Jah r nich t meh r aktuel l erschien , die 
Aufmerksamkei t der Leser auf das vorliegend e Buch zu lenken , so verloren para -
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doxerweise diese Bedenken inzwischen ihre Bedeutung. Vor einem Jahr schien eine 
Bestandsaufnahme der Lage des östlichen Teils unseres Kontinents durch die schnel-
len Entwicklungen dieser Länder weit überholt zu sein; heute, nachdem dort ein voll-
ständiger Bruch mit dem Kommunismus vollzogen ist, gewinnt eine solche Bestands-
aufnahme an historischem Wert. Sie hält nämlich den Stand der Dinge gerade für den 
Augenblick fest, als der große Umbruch begann, soweit in diesem Zusammenhang 
von einem konkreten Moment gesprochen werden kann. Sie bietet zugleich eine 
umfassende Übersicht der zu jenem Zeitpunkt im Westen vorherrschenden Be-
trachtungsweisen über die damals noch kommunistische Welt. 

Dreiunddreißig namhafte britische und amerikanische Autoren beteiligten sich an 
diesem Werk, indem sie einzelne historische, politische, wirtschaftliche und soziale 
Aspekte erläuterten und übersichtliche Bibliographien zu einzelnen Themen zusam-
menstellten. Dem Herausgeber ist es weitgehend gelungen, einzelne Beiträge aufein-
ander abzustimmen und damit dem Leser schon nach kurzem Anlesen des umfassen-
den vielschichtigen Werks zur Orientierung zu verhelfen. 

Im einführenden Teil von rund 170 Seiten werden jeweils für einzelne Länder, d. h. 
für die Staaten des Warschauer Pakts sowie für Jugoslawien und Albanien, grund-
legende Informationen zu Entwicklungen in den einschlägigen Bereichen seit dem 
Zweiten Weltkrieg geboten; die vier Hauptteile behandeln dann übergreifend einzelne 
Aspekte, etwa Ideologie und Politik, Nationalismus, Wirtschaftsplanung, Wandel 
der Sozialstrukturen, Rechtssysteme, Kunst oder Religion. Dabei werden gelegent-
lich einzelne Fragestellungen gesondert für die Sowjetunion und „Osteuropa" be-
handelt. Ein wertvoller statistischer Teil bietet Vergleiche zwischen den einzelnen 
Staaten. 

Im einzelnen ist allerdings immer wieder gegenüber unbegründeten Verallgemeine-
rungen Widerspruch angebracht, oft auch gegenüber subjektiven Urteilen einzelner 
Autoren; häufig sind Ungenauigkeiten zu finden. Darüber, ob ein historisches Urteil 
wie etwa „The Wilsonian concept of self-determation was certainly the wisest and the 
most equitable for Eastern Europe" (S. 290) wohl begründet ist, ließe sich diskutieren; 
„Domestic sources of support" (S. 10) für die kommunistischen Systeme, über deren 
Ausmaß Autoren noch umständliche Spekulationen anstellen, sind inzwischen auf 
spektakuläre Weise verschwunden. Dennoch ist die vorliegende Bestandsaufnahme 
beeindruckend mit ihrem aus heutiger Sicht recht zutreffenden Bild der Lage Osteuro-
pas vor drei Jahren. Zum Nachdenken anregen sollte vielleicht nur die offensichtliche 
Zurückhaltung gegenüber harten Urteilen, die aus dem Bemühen hervorgeht, jede Art 
von ideologisch anmutenden Stellungnahmen zugunsten wissenschaftlicher Objekti-
vität zu vermeiden. Die inneren Probleme der kommunistischen Systeme und ihre 
Unfähigkeit, die anstehenden sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu lösen, haben 
sich in der Zwischenzeit als noch viel krasser erwiesen als hier angenommen. 

München E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 
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Hrabák,  Josef: Napínavá četba pod lupou. Ze studií o paraliteratuře [Spannende 
Lektüre  unter der Lupe. Aus den Studien zur Paraliteratur]. 

Československý spisovatel, Prah a 1986, 227 S. 

De n Begriff „Paraliteratur " wählte der Auto r für solches Schrifttum , das sich als 
handwerkliches , qualitati v minderwertige s Produk t von der Unterhaltungsliteratu r 
abspaltet e un d gelegentlich auch als „Trivialliteratur" , „Massenlektüre " ode r „literari -
scher Schund " bezeichne t wird. Da s Interess e an dem Them a ist in dieser For m für die 
Literaturwissenschaf t der Tschechoslowake i neu , den n dor t galt es seit 1948 als erle-
digt. Rein e Unterhaltungsliteratu r ohn e gesellschaftspolitisch e Funktio n sollte im So-
zialismus gar nich t existieren . Gerad e der kürzlic h verstorben e mährisch e Gelehrt e 
Hrabá k war einer von denen , die sich um die Durchsetzun g der marxistische n Inter -
pretatio n in der tschechische n Literaturgeschicht e verdien t machten . 

Zwar glaubten westliche un d jugoslawische Kritiker , den sogenannte n sozialisti-
schen Aufbauroma n der fünf ziger Jahr e wegen der stereotype n Handlungs - un d Pro -
tagonistenmuste r sowie der Massenauflage n in den Bereich der Trivialliteratu r rücke n 
zu können , es fehlte allerding s das typologisch e Merkma l der Unterhaltung , un d aus 
der marxistische n Sicht wog das unabkömmlich e kommunistisch e Engagemen t 
qualitati v alles ander e auf. Auch in den sechziger Jahren , nachde m sich der Krim i auf 
dem tschechoslowakische n Literaturmark t wieder neu etablier t hatte , sah ma n noc h 
keine Veranlassun g zu Auseinandersetzunge n mi t dem Phänome n der literarische n 
Trivialität . Ers t in dem kulturelle n Vakuum der siebziger un d achtzige r Jahr e wurde 
dan n eine ganze Anzah l periodische r Heftpublikatione n an den Kiosken angeboten , 
welche -  wie zum Beispiel die Reih e „Magnet " im Verlag Naš e vojsko - die klassi-
schen Trivialliteraturattribut e der Vorkriegszeit mi t der herrschende n Ideologi e 
mischten . Dami t gelangte die Trivialliteratu r zwar nich t ins Zentrum , jedoch immer -
hin an den Ran d des akademische n Interesse s in der Tschechoslowakei . 

Hätt e der Auto r den Mu t gehabt , vorrangig diesen aktuelle n Aspekt zu unter -
suchen , so wäre es ein äußers t wertvoller Beitra g zum Verständni s der tschechoslowa -
kischen Kulturpoliti k der letzte n zwei Dezennie n geworden . Stat t dessen aber ent -
schied sich Hrabá k für die Kompromißlösung , un d mi t dem Hinweis , es handl e sich 
hier lediglich um den ersten Teil eine r umfangreichere n Arbeit, konzentriert e er sich 
vor allem auf die Entwicklungsgeschicht e des Genres , seine Typologie un d vertikale 
Distribution . Da s bedeute t zwangsläufig die Einbeziehun g englischer , französische r 
un d deutsche r Unterhaltungsliteratu r in die Untersuchun g un d somit auch die Ein -
engun g des tschechische n Anteils. Konkre t heiß t es, daß zum Beispiel von den ersten 
130 Seiten , die ausschließlic h der Kriminalliteratu r gewidmet sind, nu r 47 Seiten für 
tschechisch e Autore n übrig bleiben . Ein ähnliche s Verhältni s ergibt der zweite Ab-
schnit t über die Abenteuerliteratur . Natürlic h wäre bei dieser Konzeptio n die Be-
schränkun g auf rein e Trivialliteratu r unsinnig ; dahe r wurde in umfangreiche n Passa-
gen sowohl die Weltliteratu r (Edga r A. Po e jo sep h Conra d usw.) als auch die gehoben e 
Unterhaltungsliteratu r (Vladimí r Neff, Václav Erben , Eduar d Fike r usw.) mit einbe -
zogen . Di e meiste n Gedanke n sind für den westlichen Leser nich t unbeding t neu , 
aber Hrabá k ging es vor allem darum , den Abstieg des Genre s zu demonstrieren . 
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Diverse Textproben sollen zusätzliches Anschauungsmaterial liefern. Am ausführ-
lichsten ging er auf die Produktion der Zwischenkriegszeit ein, Hinweise auf aktuelle 
tschechische Arbeiten sind - wie bereits angedeutet - nur sporadisch zu finden, gehö-
ren jedoch zu dem Interessantesten, was dieses Werk zu bieten hat. Mit Ausnahme der 
bundesdeutschen Heftpublikationen der Nachkriegszeit (Bastei Verlag usw.) sind 
ausländische Autoren ausschließlich durch tschechische Ausgaben repräsentiert; was 
Rückschlüsse auf ihre Rezeption im tschechischen Sprachraum erlaubt. 

Zu einer Reihe von Kompromissen führte die populärwissenschaftliche Ausarbei-
tung und die Herausgabe in einem belletristischen Verlag. Register sind - wie in zahl-
reichen anderen tschechischen Sachpublikationen auch - daher nicht vorhanden. Se-
kundärliteratur wird selten vollständig zitiert und auch dann nur im Text. Auf Anmer-
kungen ist völlig verzichtet worden. Dadurch bleibt der Eigenbetrag des Verfassers im 
einzelnen schwer einzuschätzen. Qualitative Urteilskriterien und typologische Un-
terscheidungsmerkmale werden entweder gar nicht oder nicht exakt definiert. Analy-
sen der Textbeispiele sind ziemlich oberflächlich. Das können sehr wohl Zugeständ-
nisse an den akademisch ungebildeten Leser sein ebenso wie die etwas „saloppe" und 
ungenaue Ausdrucksweise. 

Trotz des sichtbaren Bemühens um Sachlichkeit trägt das Werk aber gelegentlich 
auch fragwürdige ideologische Züge. Zum Beispiel wird der Untergang des Kriminal-
romans nach Kriegsende damit begründet, der Leser habe authentischen Berichten 
über den Krieg und nationalsozialistische Konzentrationslager den Vorzug gegeben. 
Das Vorhandensein gesellschaftskritischer Faktoren und realistische Darstellungs-
weise werden im Einklang mit der marxistischen Kulturdoktrin als positive Wertkrite-
rien angenommen, „kleinbürgerliche Wertvorstellungen" gelten als verpönt und 
längst überholt. Diverse Politikklischees, etwa die „Stellung der Kriminalliteratur in 
der sozialistischen Gesellschaft" (S. 113-114), wagte der Verfasser nicht auszulassen. 
Auf dem Index stehende tschechische Autoren, so der für die Entwicklung des 
tschechischen Kriminalromans wichtige Josef Škvorecký, werden mit keinem Wort 
erwähnt. Manches davon wirkt gar grotesk: Die Vorliebe des bundesdeutschen 
Westernautors Gert Unger für große, blonde und blauäugige Protagonisten wird ein-
fach als die „schrille Verkörperung der Vorstellungen vom germanischen Übermen-
schen" (S.223) interpretiert, das Leserinteresse an der Figur des Revolverhelden Jesse 
James soll mit dem Ku-Klux-Klan (S. 202) zusammenhängen. 

Aus unserer Sicht schränken die zahlreichen Kompromisse den Wert der Untersu-
chung erheblich ein. Zugleich sind die hier aufgezeigten Kritikpunkte symptomatisch 
für die Mehrheit der Sachpublikationen sozialistischer Provenienz. Zieht man jedoch 
die für uns kaum faßbare Uniformiertheit des tschechischen Lesers durch die sprach-
und systembedingte Trennung vom westlichen Buchmarkt in Betracht, so mag das 
Urteil milder ausfallen. Immerhin wagte sich der Autor auf ein Gebiet, das bis dahin 
völlig unbeachtet blieb, und es gelang ihm, in einem fest umrissenen Rahmen zumin-
dest einige neue Fakten und Schlußfolgerungen zu präsentieren. 

Regensburg V l a d i m i r U l r i c h 
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Zweig, Max: Lebenserinnerungen. Mit einem Vorwort von Hans Mayer. 
Bleicher Verlag, Gerungen 1987, 263 S. 

Max Zweig (geboren 1892 in Proßnitz), der zu Unrecht nicht genug gewürdigte 
Dramatiker, wird bereits durch Hans Mayers Vorwort nicht nur charakterisiert, son-
dern auch als Künstler und Mensch „rehabilitiert". Im Verlauf von vier Jahrzehnten 
hat er insgesamt 22 Dramen geschrieben, auch ein paar Novellen. Nachdem er für 
zwanzig Jahre verstummt war, ging er, dem Impuls einer plötzlichen Vision folgend, 
dreiundneunzigjährig, an die Niederschrift seiner Memoiren heran. Bewunderswert 
ist sowohl die Fülle von Personen, Fakten, Symptomen, die hier festgehalten werden, 
wie auch die Frische der Darstellung und die Prägnanz des Ausdrucks, die das Werk 
kennzeichnen. Der Leser erfährt hier z .B. immer genau und immer bündig Verschie-
denes über die Familie Zweig, die zum Großteil später von den Nazis umgebracht 
wurde, über Max' Verwandschaft mit Stephan Zweig und auch, wie der Verfasser 
Tschechisch gelernt und wieder vergessen hat. Kulturgeschichtliches lesen wir über 
die Stadt seiner Kindheit, Proßnitz, und über Olmütz, wo Zweig das Gymnasium be-
suchte und wo ihm seine ersten, für immer dann bestimmend wirkenden Theater-
erlebnisse vermittelt wurden. Hier ist er mit einem Zirkel junger Intellektueller in Be-
rührung gekommen, in dem eine kurze Zeit lang auch Ludwig Wittgenstein verkehrte. 
Der spätere sowjetische Regisseur Bernhard Reich war in Olmütz und Wien Zweigs 
guter Freund, bis er sich dann in Berlin von Zweig und anderen distanziert hat. Der 
Architekt und Schriftsteller Paul Engelmann blieb dagegen sein nächster Gefährte bis 
zu seinem Tod in Tel Aviv 1965. Zweigs Memoiren werfen Streiflichter auf die Kultur 
des kaiserlichen Wien, Berlins zur Zeit der Weimarer Republik, Tel Avivs seit 1938, 
später dann auch der Schweiz und der Bundesrepublik. Hauptsächlich aber geben 
sie über ihn selbst Zeugnis und streben auch eine Selbstinterpretation seines Wesens 
überhaupt sowie seiner Werke an. Zweig betont, er sei immer ohne sein Zutun den 
Schlägen des Schicksals (Krieg, Judenverfolgung, völliges materielles Elend) entkom-
men und habe seine lebenslange Armut glimpflich durchstanden. Der idealistische, 
zum Konservativen neigende Wortkünstler erzählt, wie sich jedes seiner Stücke in ihm 
jahrelang mühselig zur Realisierung durchringen mußte. Sein Schaffen, das Stücke-
schreiben, versteht er als einen quasi geheiligten Auftrag, als einziges Lebensziel. 
Zweig ist fasziniert vom Drama, von der Substanz dieser Kunstart, bleibt aber weit 
entfernt vom Theaterbetrieb und Schauspielerwesen. Ihm ist ein eigentümliches 
Pathos eigen, das sowohl im Ethischen als auch im Mythischen wurzelt, durch stark 
individualisierte Charaktere zum Ausdruck gebracht und von der meist historischen 
Kulisse unterstrichen wird. Leichter Griff, flottes Wort und Humor bleiben ihm 
fremd. An einigen Stellen erläutert Zweig, u.a. ein Verehrer Max Reinhards, kurz 
seine Ästhetik, die man vereinfachend als „vom Klassischen bestimmt" bezeichnen 
könnte. Als Autoritäten erkennt er aber auch die Größen der Moderne vor dem 
1. Weltkrieg an, Ibsen, Hauptmann, Shaw usw. Im Expressionismus erblickt er puren 
Manierismus, die Avantgarde von Brecht bis zum Theater des Absurden ist ihm ein 
Greuel geblieben. Der eindeutige, große Theatererfolg blieb ihm versagt, einige von 
seinen Stücken erzielten aber hundertfache Aufführungen, meistens in Deutschland. 

Olmütz L u d v í k E . V á c l a v e k 
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Pletich a, Heinrich: Unvergängliches Prag. Die Goldene Stadt in Geschichte und 
Gegenwart. Mit 101 Farbbildern von Wolf gang Müller. 

Herder Verlag, Freiburg-Basel-Wien 1989,208 S. 

Praga caput regni - wenn nicht noch mehr, schon in Hinsicht auf die vielen schönen 
Prag-Bücher, die es gibt. Nun liegt ein neues vor. Schon wieder? Der Gedanke, daß es 
überflüssig sein könnte, kommt einem gar nicht erst beim Anblick des großen Bildes 
auf dem Schutzumschlag, der Silhouette von Kleinseitner Brückenturm, Niklaskirche 
und Veitsdom mit einem alle drei überragenden Brückenheiligen am linken Bildrand 
vor einem dramatischen Wolkenhimmel. 

Der Text von Heinrich Pleticha umfaßt etwa hundert großformatige, aber auch 
großgedruckte Seiten. Das ist nicht viel über eine Stadt, der schon so viele dickleibige 
Wälzer gewidmet worden sind. Und doch macht gerade dieser Text das Buch zu einem 
bemerkenswerten Beitrag zur Pragliteratur. Der Verfasser, selbst als Kind in den drei-
ßiger Jahren in Prag aufgewachsen, in der seriösen Popularisierung komplizierter 
historischer Strukturen und Abläufe erfahren, bietet hier zwölf „Spaziergänge" durch 
Prag an, die von verschiedenen Ansätzen her, einander bewußt überschneidend und 
auf diese Weise ein Netz knüpfend, zunächst einen topographischen, dann aber im-
mer mehr thematischen Einblick (Geschichte, Literatur, Musik, Kaffeehäuser, Juden) 
geben und sich gegen Ende auf die intensive Betrachtung bestimmter Schwerpunkte 
konzentrieren: Altstädter Ring, Karlsbrücke usw. So entsteht eine vorzüglich didak-
tisch aufgebaute, relativ knappe Einführung, die man interessierten Erstbesuchern als 
Begleiter in die Hand geben möchte - wäre das Buch nicht so unhandlich als Vade-
mecum. 

Die meist ganzseitigen, manchmal doppelseitigen Farbtafeln von Wolfgang Müller 
sind wirklich neue Bilder, der Wenzelsplatz ohne Straßenbahnen, der Altstädter Ring 
mit den im Laufe der Renovierung des sogenannten „Königsweges" angebrachten, 
allzu poppigen Farben, die aber - kein Zweifel - in kurzem wieder Patina angesetzt 
haben werden. Diese Bilder zeigen ein fast zu schönes Prag, nahezu ohne Spuren des 
Verfalls, der Baugerüste, der Morbidezza, wie sie einen auf den Spaziergängen durch 
die real existierende Hauptstadt weithin begleiten - diese Runzeln gehören aber heute 
zu Prag; tragen sie nicht dazu bei, die Stadt so schmerzlich liebenswert zu machen? 
Laden die Bilder, in der Mitte in einem Block angebracht, zum Blättern und Be-
schauen ein, so wird der Text, davor und dahinter zusammenhängend angeordnet, 
durch die Wiedergabe von Stichen aus früheren Jahrhunderten aufgelockert. 

Auch ein kleines biographisches Verzeichnis „Menschen in Prag", das gerade in sei-
ner alphabetischen Anordnung höchst kontrastreich Epochen und soziale Schichten 
mischt, liest sich sehr anregend; eine Zeittafel gibt einen Überblick über das Vor-und 
Nachher, ein Stadtplan taugt trotz seiner Größe nicht recht zum genauen Auffinden 
des Verzeichneten. Schade, daß dieses so informative Buch denjenigen, die durch An-
sehen und Durchlesen Appetit bekommen haben, nicht auch noch eine kommentierte 
Literaturliste zum Weiterlesen anbietet. Lediglich auf dem Waschzettel wird auf ein 
tatsächlich ebenfalls unterhaltsam-belehrendes Anekdoten- und Geschichtenbuch 
von Pleticha aus dem gleichen Verlag verwiesen: „Wanderer, kommst du nach Prag". 
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Darin übrigens sind 32 wenig bekannte Prag-Gemäde von Václav Jansa aus dem 
19. Jahrhundert farbig reproduziert. 

Marburg an der Lahn H a n s L e m b e r g 

Ka rg e r, Adolf: Prag und Böhmen. Anregungen und Materialien für Studienfahrten. 

Akademie für Lehrerfortbildung, Dillingen 1988, 4°, 246 S. (Akademiebericht 140). 

Prag- und Tschechoslowakei-Exkursionen sind bei Lehrern und Schülern relativ 
beliebt; die veränderten Verhältnisse dort werden das eher noch verstärken. Dabei 
wird manchmal ein Hilfsmittel vermißt, das nicht allzusehr mit Informationen überla-
stet ist, so daß man den böhmischen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, und das 
auch mit allem möglichen touristischen Schnickschnack aufwartet, sondern genau für 
den Exkursionszweck geeignet ist. 

Der Tübinger Geograph Adolf Karger, der als Spezialist für die Geographie Ost-
europas aus der Literatur weit bekannt und als Exkursionsleiter praktisch erfahren ist, 
hat hier in Zusammenarbeit mit der bayerischen Lehrerfortbildung einen Band mit 
„Anregungen und Materialien" entwickelt, die Lehrern, aber auch Leitern von Exkur-
sionen im studentischen oder Erwachsenenbildungsbereich sehr hilfreich sein kön-
nen. 

Die aus den von Karger entwickelten Studien- und Exkursionsmaterialien vertrau-
ten, umrahmten Seiten mit kurzen, eingängigen Schreibmaschinentexten (diese mit et-
was zu üppiger Platzverwendung) und Reproduktionen von teils selbst entwickelten, 
teils aus der Literatur übernommenen Graphiken, Karten, Plänen, Grundrissen und 
Ansichten charakteristischer Gebäude geben dem Leser nicht nur Detailinformatio-
nen, sondern bieten immer wieder den durchgehenden Faden, ohne den eine Orientie-
rung nicht möglich ist. 

Adolf Karger gehört zu den Geographen, die ein Sensorium für Geschichte haben, 
und so sind seine Publikationen stets eine historisch fundierte Landeskunde, in der das 
Vorfindliche nie einfach da ist, sondern durch sein Genese und in seiner gewachsenen 
Bedeutung - hier auch etwa für das tschechisch-deutsche Verhältnis - erklärt wird. 
Andererseits wird gerade der historisch Interessierte begrüßen, daß hier auch die mo-
dernsten Entwicklungen im Stadt- und Landschaftsbild mit berücksichtigt werden, so 
daß hier die Gefahr der eigenartig weltfremden Ästhetisierung „nur" kunsthistori-
scher Reiseführer gar nicht erst auftritt. 

Wie der Titel angibt, ist die Stadt Prag zwar ein Zentrum der Darstellung; diese wird 
aber durch gezielte und exemplarische Exkursionen, vor allem nach Nordböhmen so-
wie nach Pilsen und Kladrau, ergänzt und durch einen allgemeinen Überblick über 
Böhmen eingeleitet. Sehr nützlich sind auch die kundig ausgewählten Hinweise auf 
weiterführende Literatur und andere Unterrichtsmedien. 

Marburg an der Lahn H a n s L e m b e r g 
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Altmann, Franz-Lothar: Die tschechoslowakische Volkswirtschaft und der Rat für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW).  München 1986, 31 S. (Arbeiten aus dem Ost-
europa-Institut München 115). 

Di e Studi e befaßt sich mit den Wirtschaftsbeziehunge n zwischen der ČSSR un d 
dem RG W von 1980 bis 1985. Altman n stellt fest, daß sich die in diesem Zeitrau m be-
obachtet e intensiver e RGW-Orientierun g der ČSSR praktisc h ausschließlic h auf die 
UdSS R konzentrier t hat . Im Bereich der „Spezialisierun g un d Kooperation " zeigten 
sich dabei Entwicklungen , die nich t nu r auf eine quantitativ e Handelserweiterung , 
sonder n auch auf eine tiefere Arbeitsteilun g bzw. intensiviert e Zusammenarbei t hin -
deuten . Durc h das am 31.5.1985 in Moska u unterzeichnet e „Program m der langfristi-
gen wirtschaftlichen , wissenschaftliche n un d technische n Zusammenarbei t zwischen 
der UdSS R un d der ČSSR bis zum Jahr e 2000" wurde n diese Tendenze n noc h ver-
stärkt , so daß der Verf. von eine r „forcierte n Anbindun g der ČSSR- Volkswirtschaft 
an die UdSSR " sprich t un d dere n Konsequenze n (Spezialisierung , Umstrukturierung , 
Arbeitsteilung ) für die tschechoslowakisch e Wirtschaf t erörtert . 

Amort, Čestmír: Úloha Sovětského svazu při obraně Československa v roce 1938 
[Die Rolle der Sowjetunion bei der Verteidigung der Fschechoslowakei im Jahr 1938]. 
SP 74 (1988)282-297. 

De r Beitra g -  er stütz t sich fast ausschließlic h auf bereit s veröffentlicht e Quelle n -
entwickel t noc h einma l die These , daß die Sowjetunio n vor dem Münchne r Abkom-
men 1938 entschlosse n gewesen sei, der Tschechoslowake i militärische n Beistan d zu 
leisten ; dieser war an die Bedingun g geknüpft , daß auch Frankreic h seinen Bündnis -
verpflichtunge n nachkomme n un d die tschechoslowakisch e Regierun g die Sowjet-
unio n ausdrücklic h um Unterstützun g bitte n würde . 

Balcárek, Pavel: Morava a Janov v 16. a 19. století (ve vztahu k jižní Moravě) 
[Mähren und Genua im 16. bis 19. Jahrhundert (in Bezug auf Südmähren)].  Jižní 
Morava 24 (27) (1988) 67-78. 

De r Auto r untersuch t Dokument e aus dem staatliche n Gebietsarchi v in Brunn . Er 
kan n zeigen, daß sich vor allem nac h 1526 rege Kontakt e zwischen Mähre n un d Nord -
italien entwickelten , u.a . hinsichtlic h der Buchdruckkunst . Ein e besonder e Bedeu -
tun g sei währen d des Dreißigjährige n Krieges dem Olmütze r Erzbischo f un d Kardina l 
Fran z von Dittrichstei n zugekommen . Di e von ihm gegründete n piaristische n Schu -
len stellten die ersten dieser Art außerhal b Italien s dar . Im 18. un d 19. Jahrhunder t 
habe vor allem der Textilhande l die Beziehunge n zwischen Mähre n un d Genu a 
beherrscht . 
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Bauerová, Marie: Československá letecká společnost. Podíl Škodových závodu na 
rozvoji československé letecké dopravy [Die Fschechoslowakische Fluggesellschaft. 
Der Anteil der Škoda-Werke  an der Entwicklung des tschechoslowakischen Flugver-
kehrs]. Minulostí západočeského kraje 24 (1988)39—63. 

Di e Autori n untersuch t die wirtschaftlich e Entwicklun g der Tschechoslowakische n 
Fluggesellschaf t (ČLS ) in den Jahre n 1928-1939 , so z. B. die Zah l der Flugkilomete r 
ode r die Verläßlichkeit . Fü r die Skoda-Werke , die Gründe r der ČLS , habe der Ver-
such , ihr Wirtschaftsimperiu m durc h die Fluggesellschaf t auszudehnen , kaum Ge -
winn e gebracht . Di e ČL S habe jedoch zu den sicherste n un d modernste n Fluggesell-
schaften der Welt gehört . 

Baumann,  Winfried: Der Osten Bayerns. Mitteleuropäische Perspektiven. Heimat 
Ostbayern 5 (1989) 17-21. 

Vor dem Hintergrun d der Entwicklun g in den slawischen Nachbarstaate n komm t 
eine große Bedeutun g den Grenzübergänge n zu, die mitunte r in wichtigen mitteleuro -
päische n Kontaktzone n liegen. Ein e solche ist der Cham-Furthe r Rau m mindesten s 
seit 1300 Jahren , was die deutsch-tschechische n Bezüge anbelangt . Sie sind der Gegen -
stan d des vorliegende n Artikels. Thematisch e Schwerpunkt e sind die religiöse Ent -
wicklung, böhmisch e Reisend e in Ostbayern , das Brauchtum , die Literatu r usw. 

Baumann,  Winfried: Die Aktualität der Further Drachenspiele. Heimat Ostbayern 
4 (1989) 70-74. 

Da s Them a der Tscheche n ist im Zusammenhan g mit dem Brauchtu m des Furthe r 
Drachenstich s spätesten s seit dem 18. Jahrhunder t relevant . Darübe r schrieb bereit s 
die Dichteri n Božen a Němcová . Nac h 1918 ergab sich dan n das Furthe r Fes t dem 
Zeitgeist , inde m es antitschechisch e Einstellunge n zu repräsentiere n begann . Nach -
einande r ließ ma n aus dem Nachbarlan d den Drache n selber un d dazu einen besonder s 
heimtückische n „schwarzen " Ritte r hervorgehen . Ein e gewisse Wend e bracht e erst 
der nac h dem 2. Weltkrieg gewählte Festspieltex t (von Josef Marti n Bauer) . 

Baumann,  Winfried: Die bayerische Ostmark und der slavische Osten. Die „  Fsche-
chengefahr" in der Literatur. Beiträge zur Geschichte im Landkreis  Cham 6 (1989) 
257-275. 

Them a dieses Beitrages sind Maßnahme n un d Stimmunge n angesicht s der Beset-
zun g der Tschechoslowake i vor einem halbe n Jahrhundert . Untersuch t wird vor allem 
das „Ostmarklied" , das nebe n der ersten Stroph e der Deutschlandhymn e un d dem 
Horst-Wessel-Lie d damal s zu einem Bekenntnislie d aufgerück t war. Daz u findet 
sich eine Darlegun g der antinachbarliche n Gedanken , wie sie die Gesäng e „Da s 
Reich " von Johanne s Link e enthalten . 
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Baumann,  Winfried: Wallenstein in Fürth. Geschehen - Quellen - Literatur. Bei-
träge zur Geschichte im Landkreis  Cham 7 (1990) 73-97. 

Wallenstei n gelangte am 30. Novembe r 1633 in Fürt h an un d beendet e dor t seine 
berühmt e Kavalkad e nac h Bayern , was seinen Untergan g noc h beförderte . In der ost-
bayerische n Grenzstad t sah sich der Generalissimu s eine r widrigen Witterun g un d 
eine r feindliche n natürliche n Umgebun g gegenüber . Auch konnt e er Herzo g Bern -
har d von Weima r nich t meh r nachsetzen . Vorgestellt werden vor allem seine Briefe, 
die sich mit diesen Gesichtspunkte n un d mi t dem Rückzu g ins Winterquartie r (Pilsen ) 
befassen. Sie sind mi t Kommenta r versehen , der über das hinausgeht , was sich in 
Wallensteinbiographie n (Gol o Man n usw.) findet . 

Beinh auerová, Anna/Sommer,  Karel: K problematice pracovních sil a jejich 
zdrojh v uhelném prümyslu českých zemí v letech 1949-1960 [Zur Problematik der 
Arbeitskräfte und ihrer Ressourcen in der Kohleindustrie der böhmischen Länder in 
den Jahren 1949-1960]. ČsČH 36 (1988) 661-682. 

De r Aufsatz zeigt, daß die Forme n der Anwerbun g un d administrative n Bereitstel -
lun g von Arbeitskräften für die Kohleindustri e der böhmische n Lände r 1949-1960 
langfristig mit dem relativen Rückgan g qualifizierte r Arbeitskräfte bezahl t wurde n 
un d die notwendige n strukturelle n Veränderunge n im Qualifikationsnivea u der Ar-
beiterschaf t unberücksichtig t ließen . Di e extensive Einstellun g im Umgan g mit den 
menschliche n Ressource n habe auf lange Sicht zu destabilisierende n Tendenze n im 
Hinblic k auf die Integratio n der Arbeitskollektive geführt . 

Bokhvková,  Vlasta: Plzeňský hudební kruh (1938-1954)  [Der Pilsener Musikkreis 
(1938-1954)].  Minulostí západočeského kraje 24 (1988) 65-78. 

Di e Autori n untersuch t die Tätigkei t des Pilsene r Musikkreises , die weitgehen d 
durc h seinen Gründer , Dr . Oldřic h Filipovský (1890-1949) , geprägt war. Di e Kon -
zert e fanden im intime n Rahme n statt . Da s Besonder e an ihne n seien Erläuterunge n 
zu den Werken gewesen. Di e Veranstaltunge n hätte n imme r unte r einem speziellen 
Them a gestanden , wie z. B. einem Komponiste n ode r eine r Musikgattung . Di e Inter -
prete n seien ehrenamtlic h aufgetreten . De n Beitra g ergänz t ein Verzeichni s der Veran-
staltunge n von Janua r 1938 bis Jun i 1954. 

Bosák,  František: Pomnichovská republika a jihočeský tisk [Die Republik nach 
München und die südböhmische Presse]. JSbH 57 (1988) 119-130. 

De r Verfasser werte t die regional e südböhmisch e Presse in der Zei t zwischen 
dem Münchne r Abkomme n un d dem End e der Republi k am 15. Mär z 1939 aus. E r 
gibt u . a. auch einen Überblic k über die politische n Zeitunge n un d Zeitschrifte n in 
Südböhmen . Di e Presse spiegele das Einrücke n der deutsche n Wehrmach t un d die 
Stellun g der einzelne n Parteie n zum Faschismu s wider. Besonder s geht der Verfasser 
auf das Organ der Nationale n Parte i der Arbeit, den Jihočesk ý hlas aus Pisek, 
sowie die illegale kommunistisch e Zeitschrif t Schwarze r Sende r (Čern á vysílačka) ein. 
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Brügel, Johann W./Frei,  Norbert: Berliner Fagebuch 1932—1934. Die Aufzeich-
nungen des tschechoslowakischen Diplomaten Camill Hoffmann.  VfZ 36 (1988) 
131-183. 

Camil l Hoffman n war von 1918 bis zum Janua r 1939 Presseattach e an der tsche -
choslowakische n Gesandtschaf t in Berlin . Wie alle publizistische n Arbeiten , verfaßte 
Hoffman n auch sein Tagebuc h in deutsche r Sprache . Bei dem vorliegende n Beitra g 
handel t es sich um Auszüge aus dem Tagebuc h Hoffmanns , das insgesamt einen guten 
Einblic k in die politisch e un d kulturell e Situatio n in Berlin unmittelba r vor un d nac h 
der nationalsozialistische n Machtergreifun g gibt. 

Bubeník,  Josef: K časně slovanským nalezištím v exponovaných polohách na území 
Čech [Zu den frühslawischen Fundorten in exponierten Lagen in Böhmen]. PA 79/1 
(1988) 183-198. 

Ein ungeklärte s Proble m der frühslawische n Geschicht e stellt imme r noc h der Be-
ginn des späte r so charakteristische n Burgenbau s dar . Zu r Klärun g dieser Frag e sind 
u. a. die frühslawische n Fund e von ältere n Burganlage n ode r spätere n Burgwällen her -
anzuziehen , die hier im Überblic k zusammengetrage n sind. Es handel t sich meist um 
Einzelfund e von exponierte n Geländeforme n wie z.B . Bergkuppen . De r Auto r inter -
pretier t die Fundstelle n als Höhensiedlungen , d. h . als Siedlunge n in natürlicher , nich t 
künstlic h verstärkte r Schutzlage . Er datier t sie in die Endphas e der frühslawische n 
Zeit . 

Cambel, Samuel: Agrárnyprogram KSČ v záverečnej etapě československej revo-
lúcie [Das Agrarprogramm der KPFsch in der Endphase der tschechoslowakischen Re-
volution]. ČsČH36 (1988) 18-48. 

Da s sogenannt e Königgrätze r Program m vom 4. April 1947 leitet e die dritt e Etapp e 
der tschechoslowakische n Bodenrefor m nac h 1945 ein . Da s Program m sah die Enteig -
nun g des Grundbesitze s (im Wege der Ablösung) über 50 ha un d seine Aufteilun g 
unte r Kleinbauer n un d das landlos e Agrarproletaria t vor; weitere Forderunge n betra -
fen die Demokratisierun g der Genossenschaften , den Ausbau des landwirtschaft -
lichen Versicherungssystem s un d die Verbesserun g der sozialen Lage der in der Land -
wirtschaft beschäftigte n Frauen . 

Čech ura, Jaroslav: Ökonomische Entwicklungstendenzen des klösterlichen Grund-
eigentums im vorhussitischen Böhmen 1310-1419.  Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 
1988/1,  83-93. 

Charakteristisc h für die agrarwirtschaftlich e Entwicklun g im vorhussitische n Böh -
men ist der Zerfal l der alten ökonomische n un d administrative n Strukture n der 
Klostergrundherrschaft , die ursprünglic h auf Naturalbeziehunge n un d auf Fron -
diens t aufgebaut waren ; die Hauptbedingunge n hierfü r wurde n durc h die Agrar-
revolutio n des 13. Jahrhundert s geschaffen. Di e bislang vorherrschend e Auffassung 
von der Prosperitä t der klösterliche n Grundbesitze s müsse -  dem Verfasser zufolge -
revidier t werden . 
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Čechura, Jaroslav: Vývoj pozemkové držby kláštera Feplé v době předhusitské [Die 
Entwicklung der Grundherrschaft des Klosters Fepl in vorhussitischer Zeit]. Minulostí 
západočeského kraje 24 (1988) 205-225. 

Da s Prämonstratenserkloste r in Tep l besaß eine der größte n klösterliche n Grund -
herrschafte n in Westböhmen . De r Auto r untersuch t ihre n Umfan g un d ihre Entwick -
lun g von der Gründun g durc h Hroznat á 1193 bis zu den Hussitenkriegen . Ih m zu-
folge sind drei Phase n zu erkennen : Bis 1230 war der Besitz von den Güter n des Stiftes 
geprägt; zwischen 1230 un d 1273 versucht e das Kloster , seine Besitzunge n zu arron -
dieren . Bis 1419 blieb der Besitz dan n etwa konstant . Ein e wichtige Rolle komm t je-
doc h der Kolonisationstätigkei t un d Wüstungsvorgänge n zu, die sich etwa die Waage 
hielten . 

Čechura, Jaroslav: Zapomenuté listiny kláštera Želiv z předhusitského období [Ver-
gessene Urkunden des Klosters Seelau aus vorhussitischer ZeitJ.JSbH  57 (1988) 25-39. 

De r Herausgebe r publizier t un d kommentier t 16 verloren geglaubte Urkunde n des 
Kloster s Želiv nac h einer Abschrift aus dem Nachla ß von Josef Dobiáš . Sie betreffen 
die Jahr e 1341-1419 . Ihr e besonder e Bedeutun g gewinnne n die Urkunde n nac h Mei -
nun g des Herausgeber s für die Geschicht e der abhängige n Bevölkerung . In diesem 
Zusammenhan g heb t er die Statisti k der gesellschaftliche n Verhältniss e zwischen 1332 
un d 1463 hervor , die sich durc h ganze Reihe n von Vidimierungen , ausdrücke . Wich-
tig seien u. a. auch einige Belege für tschechisch e Rechtstermini . 

Drehscheibe Prag - Deutsche Emigranten. Staging Point Prague — German Exiles. 
1933-1939.  Eine Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins, München.  An Exhibition or-
ganized by the Adalbert Stifter Society of Munich.  Adalbert Stifter Verein e. V., Mün-
chen 1989, 256 S. 

De r von Pete r Beche r un d Sigrid Can z bearbeitet e zweisprachige Katalo g zu den 
Ausstellungen in Münche n un d Regensbur g 1989 gliedert sich in einen reich bebilder -
ten Texttei l (159 S.) un d den eigentliche n Katalo g mit 448 Nummern . Becher , der auch 
die Einleitun g verfaßt hat , behandel t nebe n der politische n Entwicklun g (Ursache n 
un d Bedingunge n der Emigration ) die politische , die jüdische un d die Schriftsteller -
emigration , insbesonder e die Kapite l über Ott o Wels, Wenze l Jaksch un d ander e so-
zialistische Emigranten , Pau l Roubiczek , Wilhelm Sternfeld , Ma x Brod un d Oskar 
Mari a Graf . Sigrid Can z übernah m das Kapite l über den Schriftstelle r un d Male r Pete r 
Weiss un d den Abschnit t über die Künstleremigratio n mit Joh n Heartfield , Oskar 
Kokoschk a un d Hug o Steiner-Prag . Di e Ausstellung zeigt Pra g als Drehscheib e der 
Emigratio n aus NS-Deutschland , speziell die Zusammenarbei t zwischen Emigrante n 
un d sudetendeutsche n wie tschechische n Gruppen ; sie will schließlic h auch deutlic h 
machen , wie groß die Zah l sudetendeutsche r Antifaschiste n un d Jude n war, die ab 
1938 den Weg ins Exil antrete n mußten . In den hier behandelte n Personenkrei s sind 
reichsdeutsch e Emigrante n ebenso einbezoge n wie solche , die 1933 in ihr Geburtslan d 
reemigrierte n ode r es 1938/3 9 erstmal s verließen . 
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Frolík, Jan I Fomková, Kateřina I Žegklitz, Jaromír: Výzkum slovanského 
pohřebiště v jižním křídle Jízdárny Pražského hradu [Erforschung des slawischen 
Gräberfeldes im Südhügel der Reitschule der Prager Burg]. PA 79/2  (1988) 424-455. 

Auf der Prage r Burg wurde n 1982 an der Südseit e der Königliche n Reitschul e wei-
tere 12 Gräbe r des ausgedehnten , seit 1919 durc h Baute n ständi g gestörte n Gräberfel -
des „An der Königliche n Reitschule " aus der zweiten Hälft e des 9. un d dem 10. Jahr -
hunder t geborgen . Di e Autore n legen die Gräbe r vor, ordne n die Fund e chronolo -
gisch ein un d geben einen Überblic k über die komplex e Situatio n mehrere r zeitglei-
che r Friedhöf e auf der Prage r Burg. Di e Publikatio n wird durc h die anthropologisch e 
Bestimmun g der Bestatteten , Spektralanalyse n der Glasperlen , Tierknochen - un d 
Holzbestimmunge n sowie die Vorlage jüngere r Fund e aus der Grabun g ergänzt . 

Havlík,  Lubomír E.: K postavení znojemského hradiště a hradu v 9.-12.  století 
[Zur Stellung des Burgwalls und der Burg von Znaim im 9.-12.  Jahrhundert]. Jižní 
Morava 24 (27) (1988) 133-147. 

Im Vergleich zu andere n bedeutende n Burgzentre n ist Znai m noc h imme r schlech t 
untersucht . De r Auto r trägt die bisherigen Erkenntniss e zur ältere n Burganlage auf 
dem Pöltenberg , zur späteren , ihr gegenüber gegründete n romanische n Burg, zur 
Entwicklun g der Burgstadt , dem Archidiakona t un d der Probste i zusammen . 

Heroldova, Iva: K otázce přesídlení kladských Čechu a problému jejich etnicity, et-
nického vědomí a etnické příslušnosti [Zur Frage der Umsiedlunng der Glatzer Fsche-
chen und zum Problem ihrer Ethnizität,  ihres ethnischen Bewußtsein und ihrer ethni-
schen Zugehörigkeit]. ČL 75 (1988) 214-225. 

Di e etwa 5 000 Persone n umfassend e Grupp e der Glatze r Tscheche n wurde nac h 
dem Zweite n Weltkrieg nac h Nordböhme n umgesiedelt . Wenngleic h sprachlic h un d 
kulturel l nich t assimiliert , hatt e sich diese Grupp e aufgrun d eine r fast 200 Jahr e 
dauernde n Entwicklun g im Rahme n des deutsche n Staates , aufgrun d des Fehlen s 
einer tschechische n Nationalbewegun g un d infolge vergleichsweise günstiger sozialer 
Verhältniss e stets zum Deutschtu m bekannt . 

Hlinomaz,  Milan/Kolda,  Vlastimil: Vyšebrodský klášter - nekropole Rožmber-
ků [Das Kloster Hohenfurth - Nekropole der Rosenberger]. JSbH 57 (1988) 173-184. 

Es ist selten möglich , die Bestattunge n eine r herrschende n Famili e des späten Mit -
telalter s un d der frühen Neuzei t fast vollständi g zu erfassen. Mila n Hlinoma z un d 
Vlastimil Kold a habe n die schriftliche n Quelle n zu den Grabstätte n der Famili e von 
Rosenber g untersuch t un d mache n darau f aufmerksam , daß eine solche Gelegenhei t in 
der Familiengruf t der Rosenberg s in der Kirch e des Kloster s Hohenfurt h gegeben ist. 
Ein e archäologisch e Untersuchun g könn e nu r empfohle n werden . 



216 Bohemia Band 31 (1990) 

H olodňák, Petr: Keltská pohřebiště ve středním Poohří [Keltische Gräberfelder im 
mittleren Egergebiet]. PA 79/1  (1988)38-105. 

De r Auto r legt einen Katalo g der Gräberfelde r der Period e Latěn e B1 bis Latěn e C 1 
(jüngere vorrömisch e Eisenzeit ) aus dem mittlere n Egergebiet vor. Dabe i berücksich -
tigt er die bis 1983 bekannte n Fundstellen . Di e Auswertun g konzentrier t sich auf sied-
lungsgeographisch e Gesichtspunkt e sowie auf die Erarbeitun g der relativen Chrono -
logie der Friedhöfe , wobei u . a. Wert auf die Frag e der Kontinuitä t zwischen späthall -
stattzeitliche n un d frühlatenezeitliche n Fundplätze n gelegt wird. 

Holý, Vladimír: Počátky osídlení Královského hvozdu na Šumavě [Die Anfänge der 
Besiedlung des Königlichen Hwozd im Böhmerwald]. Minulostí západočeského kraje 
24 (1988) 141-168. 

Di e besonder e rechtlich e Stellun g der Glasmache r des Hwozd-Waldes , eines Teils 
des Böhmerwaldes , ha t in der Literatu r zu einem Vergleich der Bevölkerun g mi t den 
Chode n von Tau s geführt . Ma n nah m u. a. an , das Gebie t sei schon im Mittelalte r auf 
Initiativ e der Grafe n von Bogen deutsc h besiedelt worden . De m Verfasser zufolge 
wurde der Hwozd-Wal d jedoch erst im 16. un d 17. Jahrhunder t kolonisiert , un d zwar 
vorwiegend von Deutschen , die jedoch nich t nu r aus Bayern , sonder n auch aus Böh -
men selbst kamen . Unte r den Koloniste n waren auch Italiene r un d Tschechen . 

Horák,  Petr: Karl Posti jako politický publicista [Karl Posti als politischer Publizist]. 
Jižní Morava 24 (27) (1988) 55-65. 

De r Auto r weist in seinem Beitra g auf die Bedeutun g des Schriftsteller s Kar l Post l 
(Charle s Sealsfield 1793-1864) als Publizis t hin . In seiner frühen Schrift „Austri a as it 
is" zeigte er sich als scharfsinnige r Beobachter , in seiner Arbeit über die USA, „Th e 
Unite d State s of Nort h America as the y are" als publizistische s un d soziologische s Ta-
lent . Mi t diesem Werk sei er fast Alexis de Tocquevill e an die Seite zu stellen . 

Husák,  Josef: Osvěta a lidové knihovny v době přechodu vesnice k socialismu 
[Volksbildung und Volksbüchereien in der Übergangszeit zum Sozialismus auf dem 
Lande].  Jižní Morava 24 (27) (1988) 159-172. 

De r Auto r trägt Materia l über die Tätigkei t der öffentliche n Bibliotheke n auf dem 
Land e nac h 1948 zusammen . Er beschäftigt sich u. a. mit der Renovierun g der durc h 
den Nationalsozialismu s zerstörte n Bibliotheken , mit dem Charakte r der Bibliothe -
ken neue n Typs, der Autobüchere i sowie dem Einsat z andere r Medie n in der Volks-
bildung : Filmen , Konferenze n un d dem Radio . 

Iggers, Wilma: Juden zwischen Fschechen und Deutschen. ZfO 37 (1988) 428-442. 
De r Aufsatz behandel t die Frag e der nationale n Identitä t der Jude n in den böhmi -

schen Länder n vom späten 18. Jahrhunder t bis zum End e der Erste n Tschechoslo -
wakischen Republik . Besonder e Aufmerksamkei t gilt dabei den Assimilationsprozes -
sen, die Teile der jüdische n Bevölkerun g entwede r an die Deutsche n ode r die Tsche -
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che n heranführten ; gegen End e des 19. Jahrhundert s zeichnete n sich -  nac h kulturel -
lem Selbstverständni s un d nationale r Identitä t -  dre i Gruppe n von Jude n ab: die 
deutschösterreichisch e liberale , die tschechisch-national e un d die zionistische . 

Janko, Jan: České země a Purkyňova koncepce vědeckých institucí [Die böhmischen 
Länder und Purkyněs Konzeption wissenschaftlicher Institutionen]. ČsČH 36 (1988) 
560-572 und 697-714. 

De r Schlüssel zu Purkyně s bahnbrechende n Konzeptione n für wissenschaftlich e 
Institutione n liegt in den Diskussionen , die seit 1809 in der Zeitschrif t Hesperu s u . a. 
mi t der Beteiligun g von Gra f K. Sternber g un d dem Botanike r Opi z geführt wurden . 
Purkyně s Pläne , eine institutionell e un d organisatorisch e Grundlag e für die Entwick -
lun g der tschechische n Naturwissenschafte n zu schaffen un d sein Projek t einer tsche -
chische n nationale n Akademi e als System von Forschungsinstitute n zerschluge n sich, 
auch beding t durc h den Widerstan d der österreichische n Regierung . 

Janská,  Pavlína: Hudební kultura na zámku  ve Vranově nad Dyjí v 17. a 18. století 
[Musikleben im Schloß Fr ein an der Fhaya im 17. und 18. Jahrhundert]. Jižní Morava 
24 (27) (1988) 39-54. 

Da s Schlo ß Frei n an der Thay a ist bisher vor allem als Baukunstwer k bekannt . In 
der Kurzfassun g ihre r Brünne r Dissertatio n versuch t die Autori n zu zeigen, daß es im 
17. un d 18. Jahrhunder t auch Stätt e eines reiche n Musik - un d Theaterleben s auf teil-
weise hohe m Nivea u war. Da s Verdienst hierfü r komm e den musikalische n Mitglie -
dern der Familie n Althan zu, den Schloßherre n zu dieser Zeit . Zahlreich e Bezüge zur 
Wiener Musikkultu r deutete n auf einen regen kulturelle n Kontak t zwischen den Alt-
han s un d dem Wiener Hof . 

Jaworski, Rudolf: Die aktuelle Mitteleuropadiskussion in historischer Perspektive. 
HZ 247 (1988)529-550. 

Rudol f Jaworski geht den teilweise widersprüchliche n Zielvorstellunge n un d Be-
weggründen für die vor einigen Jahre n aufgeflammt e Mitteleuropadiskussio n nach . 
Di e Kontroverse n entstünde n durc h die unterschiedliche n kulturelle n un d sicher -
heitspolitische n Vorstellungen , aber auch durc h die Schwierigkei t der geographi -
schen , historische n un d kulturelle n Eingrenzun g des Begriffs. Di e Aufnahm e der Mit -
teleuropaide e komm e nich t zufällig aus den Länder n der ehemalige n Habsburger -
monarchie ; Mitteleurop a lasse sich aus verschiedene n Gründe n nich t restaurieren , die 
Diskussio n aber sei notwendi g „als ein Akt eine r Vergangenheitsbewältigun g von 
transnationale m Ausmaß" . 

Jelínek,  Zdeněk/Kopečný , Petr: Operace Out Distance [Die Operation Out 
Distance]. PSbH 21 (1988) 16-48. 

Di e Untersuchun g befaßt sich mit der Geschicht e der tschechoslowakische n Fall -
schirmspringer-Grupp e Ou t Distance , die zu den 1941-1942 vom Verteidigungs-
ministeriu m der tschechoslowakische n Exregierun g in Londo n ausgebildete n un d ins 
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Protektora t Böhme n un d Mähre n entsandte n Sabotage - un d Kundschaftergruppe n 
gehörte . Aufgabe der Grupp e war die Installierun g einer Ziellenkungsbake , die den 
Einsat z weitere r Fallschirmspringe r ermögliche n sollte; zu der Grupp e gehört e auch 
der an den Vorbereitunge n zum Heydrich-Attenta t beteiligte Opálka . 

Klápště, Jan /  Muk,  Jan: Studie o středověkém domě z Mostu (čp. 226) [Eine 
Studie über das mittelalterliche Haus von Brüx (Nr.  226)]. PA 79/1  (1988) 199-240. 

Infolge des Braunkohletagebau s wird der Stadtker n von Brüx systematisc h zerstört . 
Hierdurc h wurde n archäologisch e un d baugeschichtlich e Untersuchunge n des Hau -
ses Konskr . Nr . 226 nötig . Di e Entwicklunge n ließ sich den Autore n zufolge von 
einem Grubenhau s des beginneüde ü 13. Jahrhundert s über gotische un d Renaissance -
gewölbe bis ins 16. Jahrhunder t hinei n verfolgen. In dieser Zei t sei die heutig e Gestal t 
des Hause s entstanden . 

Koutecký, Drahomír: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z 
doby bronzové, halštatské a starolaténské na Kadaňsku [Die hallstattzeitliche Besied-
lung in Nordwestböhmen. Bronze-,  hallstatt- und fruhlatěnezeitliches Fundgut im 
Raum von KaadenJ. AR 40 (1988) 49-96,  254-295. 

De r Verfasser publizier t eine Reih e von neuentdeckte n Fundstelle n aus dem Gebie t 
von Kaaden . Di e bedeutendste n Fund e bracht e die Ausgrabun g einer Siedlun g un d 
eines vermutlic h dazugehörige n Gräberfelde s der hallstattzeitliche n Bylaner Kultur . 
Es handelt e sich ausnahmslo s um Kammer - un d große Grubengräber , die sich in die 
Stufen Hallstat t C 3 un d Hallstat t D 1 setzen ließen . In eine r kurze n Auswertun g im 
zweiten Teil seines Beitrags untersuch t er u . a. die Entfernun g der Siedlungsstelle n zu 
Wasserquellen . Lagekarte n im Maßsta b 1:5 000 ergänze n die Veröffentlichung . 

„Kruglyj stol": Aktual'nye voprosy istorii evropejskich socialističeskich stran [„Round 
table": Aktuelle Fragen der Geschichte der europäischen sozialistischen Länder]. Vo-
prosy istorii (1988) Nr. 10, 94-111. 

Eine s der in der sowjetischen Perestrojka-Historiographi e beliebt geworden Rund -
gespräch e beschäftigt e sich im Ma i 1988 mi t Ostmittel -  un d Südosteuropa , vor allem 
mit „weiße n Flecken " (meis t bisherigen Tabus) , z. B.: Kirchengeschichte , „Deforma -
tionsperiode " (Ungar n 1956, ČSSR 1968), Kominform , Nationalkommuniste n usw., 
aber auch mit der Forderung , bisher wegen festliegender Schemat a vernachlässigt e 
Aspekte deutliche r herauszuarbeite n (Wirkun g der Februarrevolutio n 1917, Rolle der 
bürgerliche n Nationalbewegungen , Einbettun g der Nationalgeschichte n in das 
„historisch e Milieu " Österreich-Ungarns ) un d dem Hinwei s auf Defizit e (Mediävi -
stik, Kulturgeschichte , Rolle der Schriftsteller) . 

Kubíková,  Anna: Rožmberské kroniky krátký  a summovní výtah [Kurzer und 
summarischer Auszug aus der Rosenbergischen Chronik]. JSbH 57 (1988) 83-91, 
131-137,198-207. 

Anschließen d an ihre in JSbH 56 (1987) veröffentlicht e Untersuchun g über die Ent -
stehun g un d Bedeutun g der 1609 entstandene n Handschrif t „Rožmbersk é kronik y 
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krátk ý a summovn í výtah" des Václav Břežan publizier t die Autori n den Text der seit 
Františe k Palack ý mehrfac h abgedruckte n Handschrif t nac h heutige n Editionskrite -
rien un d kommentier t ihn . Sie weist auf zahlreich e faktographisch e Irrtüme r hin , die 
Břežan unterlaufe n sind, un d versucht , die Geschicht e der einzelne n Herrscherperso -
nen der Famili e wie Wok L, Heinric h I . un d Pete r I . von Mythe n zu befreien . 

Kunstmann,  Heinrich: Die slovakischen Hydronyme Nitra,  Cetínka, Zitava und 
Ipel' -  Zeugen der slavischen Süd-Nord-Wanderung.  Die Welt der Slaven 33/2,  NF 12 
(1988)389-403. 

De r Auto r untersuch t die slowakischen Orts - bzw. Gewässername n Nitra , Ce -
tínka , Zitava , Ipel ' un d Zobor . Er führ t sie auf illyrische Vorforme n der entspre -
chendn e Toponym e im heutige n Dalmatie n zurück . Aus dem Vorkomme n der Name n 
Dalmatien , der Slowakei un d teilweise auch in Pole n schließ t er eine Süd-Nordwande -
run g slawischer Gruppe n im Frühmittelalter . Ma n hätt e die ursprünglic h illyrischen 
Name n mitgebrach t un d umgeformt . Auf die seines Erachten s durc h diese Belege er-
wiesene südlich e Herkunf t der slowakischen Bevölkerun g führ t Heinric h Kunstman n 
auch gewisse Ähnlichkeite n zwischen dem Mittelslowakische n un d dem Serbokroati -
schen zurück . 

Kytlicová, Olga: K sociální struktuře kultury popelnicových polí [Zur sozialen 
Struktur der Urnenfelderkultur]. PA 79/2  (1988)342-389. 

Di e Autori n stellte urnenfelderzeitlich e Grabfund e mit Bronzegefäßausstattun g aus 
Böhme n zusamme n un d untersuch t Inventar , Grabba u un d regionale s sowie über -
regionale s Vergleichsmaterial . Sie unterscheide t unte r den an sich schon reichere n Grä -
bern mit Bronzegefäße n einfachere , in dene n Männe r un d Fraue n begraben waren , 
von sehr reiche n Kammergräber n mit vollständigem Trinkservic e un d oft auch einem 
Wagen. De n in diesen Gräber n bestattete n Männe r schreib t sie überregional e Füh -
rungsfunktione n zu. Di e aus der Ägäis hergeleitet e Trinkgefäßkombinatio n deut e auf 
eine den zeitgleiche n ägäischen Gesellschafte n entsprechend e militärisch e un d politi -
sche Organisatio n der mitteleuropäische n Urnenfelderkultu r hin . 

Ky t lícová, Olga: Příspěvek k problematice kožených pancířů zdobených bronzem 
v období popelnicových polí [Zu den mit Bronze verzierten Lederpanzern der Urnen-
felderzeit]. AR 40 (1988) 306-321. 

Di e Autori n nimm t den Fun d eines zu einem Lederpanze r gehörende n Bronze -
kragens in Hüge l C l von Milawetsch , einem der bedeutendste n frühurnenfelder -
zeitliche n Gräbe r in Mitteleuropa , zum Anlaß, Fund e von Lederpanzerbeschläge n 
zusammenzustellen . Ihre r Meinun g nac h stehe n die Lederpanze r mit Bronzebeschlä -
gen den karpatische n Bronzepanzer n am nächsten . Wie diese fände n sie sich nu r in 
reiche n Gräbern . De r aus Lede r un d Bronz e kombiniert e Panze r sei bis nac h Zyper n 
verbreitet . 
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Mal'kov, Viktor Leonidovič: Diplomatija SŠA nakanune  i posle Mjunchena [Die 
Diplomatie der USA am Vorabend von München und danach], Voprosy istorii (1988) 
Nr. 10, 26-43. 

Aufgrund neue r amerikanische r Archivquelle n (z.B . der Nachläss e von Stanle y 
K. Hornbeck , Henr y L. Stimson , W. E. Dod d u. a.) un d neuere r amerikanische r Ar-
beiten entwickel t der Verf. ein differenzierte s Bild der widersprüchliche n Tendenze n 
der internationale n Politi k der US A im Umfel d des Münchene r Abkommens . Im Vor-
dergrun d des Interesse s stehe n die Beziehunge n der US A zur UdSS R im globalen 
(auc h fernöstlichen ) Kontex t in der Perspektiv e der Entwicklun g zum Zweite n Welt-
krieg. 

Mařík,  Antonín: Odraz činnosti administrátoru podjednou doby Jiřího z Poděbrad 
v západních Čechách [Die Fätigkeit der katholischen Administratoren in Westböhmen 
während der Regierungszeit Georgs von Poděbrad]. Minulostí západočeského kraje 24 
(1988) 169-204. 

De r Verfasser untersuch t die Stellun g un d Politi k der katholische n Kirch e in West-
böhme n nac h den Hussitenkriegen . Grundlag e des Beitrags sind die Akten der Admi-
nistratore n aus dem Prage r Burgarchiv . Antoní n Maří k behandel t die Tätigkei t der 
einzelne n katholische n Administratore n sowie das Proble m des Patronats . Seines 
Erachten s war die katholisch e Kirch e in Westböhme n besonder s stark, da der Adel 
hier überwiegen d katholisc h war. Ein wichtiger Punk t seien Streitigkeite n über die 
Einsetzun g der Prieste r un d das Patronatsrech t gewesen. 

Miller, Filly (Hrsg.): Prager Frühling und Reformpolitik heute. Hintergründe, Ent-
wicklungen und Vergleiche der Reformen in Osteuropa. Mit Beiträgen von Jiří Kosta, 
Vladimir Kusin, Filly Miller, Jan Pauer, Milan Průcha, Ota Šik,  Heinrich Vogel. Ol-
zog, München 1989, 70 S. (Akademiebeiträge zur politischen Bildung 20). 

In eine r Studienkonferen z der Akademi e für Politisch e Bildun g in Tutzin g im Juli 
1988 sollten -  20 Jahr e nac h dem Prage r Frühlin g -  nich t nu r die Bedingunge n un d 
Hintergründ e dieser Reformbewegung , sonder n auch die Frag e erörter t werden , „o b 
die heutige n Reformansätze , vorrangig die Perestrojka , Parallele n zu damal s aufwei-
sen". Einleiten d geht Heinric h Vogel auf die sowjetische Refor m un d ihre mög-
lichen Auswirkungen auf die einzelne n osteuropäische n Staate n ein. Ot a Šik ver-
gleicht die tschechoslowakische n Wirtschaftsreforme n der sechziger Jahr e mit den 
ökonomische n Reformansätze n der späten achtzige r Jahr e in der ČSSR un d der 
UdSSR . Jiř í Kost a setzt sich mi t der Frag e auseinander , ob die tschechoslowakisch e 
Führun g eine wirkliche Refor m (wie 1968) ode r nu r eine Verbesserun g des Wirt-
schaftssystems anstrebe . Jan Paue r behandel t die Frag e der Vergleichbarkei t von Pra -
ger Frühlin g un d Perestrojka . Vladimir Kusin analysier t die strategische n un d ideolo -
gischen Positione n der Sowjetunio n gegenüber den Prage r Reforme n von 1968. Mila n 
Průch a erörter t die Bedeutun g der Philosophi e für die Forderun g nac h einem „Sozia -
lismus mit menschliche m Antlitz" . 
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O liveriusová, Jana: Česká tvůrčí inteligence v boji proti fašismu ve třicátých le-
tech [Die tschechische schöpferische Intelligenz im Kampf gegen den Faschismus in den 
dreißiger Jahren]. ČsČH 36 (1988) 683-696. 

Aus dem breite n Spektru m der kulturelle n Aktivitäten , mit dene n künstlerisch-in -
tellektuell e Gruppierunge n in der Tschechoslowake i in den dreißiger Jahre n die Öf-
fentlichkei t gegen die Bedrohun g durc h den Nationalsozialismu s zu mobilisiere n 
suchten , greift die Studi e das von der KPTsc h initiert e Projek t „Volksnah e Kultur" , 
die Bemühunge n des Komitee s zur Hilfe für das demokratisch e Spanie n un d die Un -
terschriftensammlun g des Petitionsausschusse s „Wir bleiben treu " auf. 

Ondráček, Jaromír IS tuchlíkov á,Jana: Sídliště v Budkovicích a jeho postavení 
v rámci věteřovské skupiny [Die Siedlung in Budkovice und ihre Stellung im Rahmen 
der Věteřover Gruppe]. PA 79/1  (1988) 5-37. 

Di e Rettungsgrabun g in der Höhensiedlun g von Budkovice , Bezirk Brünn-Land , 
wurde 1982 in den „Fonte s Archaeologica e Moraviae " in Katalogfor m veröffentlicht . 
Di e Siedlun g ist der Věteřover Grupp e der Maďarovce-Věteřove r Kultu r zuzurech -
nen , d. h . dem Übergan g von der frühbronzezeitliche n Aunjetitze r Kultu r zur Hügel -
gräberbronzezeit . Di e Autore n legen eine typologisch e Auswertun g des vorwiegend 
keramische n Fundmaterial s vor. Sie gliedern die Fund e in zwei zeitliche n Phase n un d 
spreche n sich aufgrun d der Beobachtun g eines Aunjetitz-Veteřove r Übergangshori -
zonte s in Budkovic e für eine einheimisch e Entwicklun g der Věteřover Grupp e unte r 
südöstliche n Einflüssen aus. 

Págo, Ladislav: Spektrální analýzy bronzových sekeromlatů z Moravy [Spektral-
analysen der Bronzeäxte aus Mähren]. PA 79/2  (1988) 329-341. 

Im Zusammenhan g mi t der Vorlage der Bronzeäxt e vorwiegend der mittlere n Bron -
zezeit aus Mähre n durc h Stanisla v Stuchlí k gibt der Auto r die Ergebnisse der Emis -
sionsspektralanalys e der Äxte bekannt . De r Nachwei s von Blei als Begleitelemen t des 
Zinn s ermöglich t die Aussage, daß die Fundstück e des großen Hortfunde s von Krem -
sier alle aus dem gleichen Rohmateria l hergestell t wurden . Unterschied e zu Bronze n 
aus andere n Regione n veranlassen den Autor , die Lagerstätt e dieses Rohmaterial s in 
Mähre n zu vermuten . 

Pánek,  Jaroslav: Podíl předbělohorského českého státu na obraně střední Evropy 
proti osmanské expanzi [Der Anteil des böhmischen Staates vor dem Weißen Berg an der 
Verteidigung Mitteleuropas gegen dieosmanische Expansion]. ČsČH 36(1988)856-872. 

Diese r erste Teil eine r größere n Studi e über den böhmische n Beitra g zur Abwehr 
der osmanische n Expansio n wird mi t einem Berich t zum Stan d der internationale n 
Forschun g zum Them a „osmanisch e Expansion " eingeleite t un d befaßt sich dan n mit 
der Frag e der finanzielle n Belastun g Böhmen s durc h die Türkenkriege , wobei die bis-
herigen Forschungsansätz e kritisch beleuchte t werden , un d der Problemati k der von 
den böhmische n Stände n organisierte n Feldzüg e in die südöstliche n Grenzgebiet e der 
Lände r der böhmische n Krone . 
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Pelikánová,  Jaroslava: K založení akciové společnosti na šicí stroje v Soběslavi 
[Zur Gründung der Nähmaschinengesellschaft in Soběslav]. JSbH 57 (1988) 11-24. 

Di e Autori n untersuch t die Geschicht e der Nähmaschinengesellschaf t in Soběslav, 
besonder s die Ursache n für dere n Gründung . Arbeiter , Angehörige der tschechische n 
Minderhei t im Österreic h nac h 1918, hätte n durc h Gründunge n dieser Art versucht , 
sich nac h ihre r Übersiedlun g auf das Gebie t der Tschechoslowake i selbst eine wirt-
schaftlich e Grundlag e zu schaffen. Im besprochene n Fal l habe dieser Zusammen -
schluß von Arbeit un d Kapita l Erfolg gehabt . 

Peškař, Ivan: Hrnčířské pece z doby římské na Moravě[Föpferöfen aus der römi-
schen Kaiserzeit in Mähren]. PA 79/1  (1988) 106-169. 

Di e Keramikproduktio n des römisch-germanische n Grenzgebiete s im Donaurau m 
zwischen dem 2. un d dem 5. Jahrhunder t nac h Christu s gibt wichtige Hinweis e zum 
Proble m der Übernahm e römische r Technologi e in die Germani a libera un d zum so-
genannte n Kontinuitätsproblem . De r Beitra g stellt Fund e un d Befund e zusamme n 
un d klassifiziert nac h Ofenforme n un d Keramiktechnologien . Beide seien vorwie-
gend provinzialrömisc h beeinflußt . Im Zuge der Völkerwanderun g ließen sich jedoch 
im zweiten Viertel des 5. Jahrhundert s im Donaugebie t auch pontisch e un d steppen -
nomadisch e Forme n nachweisen . 

Pf äff, Ivan: Stalin und die tschechische Linkskultur.  Die Kampagne gegen den „For-
malismus" in der Kunst 1936-1938.  Vß36 (1988) 437-482. 

Di e mit dem Angriff auf Schostakowitsch s Ope r „Lad y Macbet h von Mzensk " in 
der Moskaue r Pravd a vom 28. Janua r 1936 eingeleitet e Kampagn e gegen den „For -
malismus " fand in der tschechoslowakische n Linkskultu r ein ungewöhnlic h großes 
un d zugleich kontroverse s Echo . Di e Polemi k zwischen Gegner n un d Verteidigern 
der Stalinsche n Kulturpoliti k spitzt e sich zu, als im Herbs t 1936 eine tschechisch e 
Übersetzun g der berühmte n Reportag e von Andr é Gid e „Retou r de 1' U .R.S .S . " 
erschien . 

Plet z er, Karel: Předbělohorský slovníkář a překladatel FomášRešel Hradecký [Fo-
máš Rešel Hradecký — ein Wörterbuch autor und Übersetzer aus der Zeit vor der 
Schlacht am Weißen Berge]. JSbH 57 (1988) 1-10. 

De r Auto r befaßt sich mit Leben , Werk un d Wirkun g des Tomá š Rešel Hradeck ý 
(um 1520-1562) . Rešel habe seine Übersetzunge n aus dem Lateinische n ins Tschechi -
sche sicher für verschieden e Auftraggeber angefertigt ; charakteristisc h un d heut e in-
teressan t seien Ergänzunge n der Texte durc h zeitgenössisch e Beispiele aus Böhmen . 
Besonder s ein Lexikon der lateinische n un d tschechische n Sprach e habe bei der Ent -
wicklung des Tschechische n eine große Rolle gespielt. Josef Dobrovsk ý benutzt e die 
Übersetzunge n als Quelle . 
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Polišenská, Milada: Egon Ervin Kisch a antifašistická činnost československého 
velvyslanectví a německé emigrace v Mexiku  za druhé světové války [Egon Erwin 
Kisch und die antifaschistische Fätigkeit der tschechoslowakischen Botschaft und der 
deutschen Emigration in Mexiko im Zweiten Weltkrieg]. SP 74 (1988) 306-315. 

De r Beitra g behandel t die kulturelle n Aktivitäten von Kisch im mexikanische n Exil 
währen d des Zweite n Weltkrieges vor allem seit 1942, seine Verbindunge n zur deut -
schen antifaschistische n Emigratio n in Mexiko , seine Beteiligun g an dere n Organisa -
tionen , insbesonder e der Bewegung „Freie s Deutschland " un d dem „Klu b Heinric h 
Heine" , zu dessen Mitbegründer n er zählte , sowie die Entstehungsgeschicht e der 
Publikatio n „Schwarzbuc h über den Naziterro r in Europa" , die Kisch initiierte . 

P olivka, Miloslav: Problémy české a evropské politiky v závěru husitské revoluce 
[Probleme der böhmischen und der europäischen Politik in der Endphase der hussiti-
schen Revolution]. ČsČH 36 (1988) 380-406. 

Di e Studi e befaßt sich mit der Entwicklun g der hussitische n Bewegung kurz vor der 
Schlach t von Lipan y 1434 un d ihre n Rückwirkunge n auf un d Verflechtunge n mi t den 
katholische n Kräfte n im Reich , dem Basler Konzi l un d der Politi k Kaiser Sigismunds . 
Im Mittelpunk t stehe n vor allem die Konsequenze n der langwierigen Belagerun g Pil-
sens durc h die Hussiten ; der monatelan g erfolglose Stur m auf die Stad t verschaffte den 
antihussitische n Kräfte n genügen d Zeit , um ein wirksames Bündni s zu begründen , 
das schließlic h den militärische n Sieg über die Hussite n sicherte . 

Příleská, Hana: Alfons Mucha a rodné Ivančice [Alfons Mucha und sein Geburtsort 
EibenschitzJ. Jižní Morava 24 (27) (1988) 173-188. 

Di e Verfasserin gibt einen kurze n Abriß über das Leben des bekannte n Maler s un d 
sein Verhältni s zu seinem Geburtsort , zu dem er sich trot z seiner Auslandsaufenthalt e 
imme r hingezoge n gefühlt habe . Im Anhan g publizier t sie Briefe des Maler s aus dem 
Bezirksmuseu m Eibenschit z sowie aus Privatbesitz , deren Inhal t sich auf seinen 
Geburtsor t bezieht . 

Procházka,  Jiří: Pojetí ruských dějin v českém osvícenství a romantismu [Die Auf-
fassung der russischen Geschichte in der tschechischen Aufklärung und Romantik].  SP 
74 (1988) 124-139. 

Da s Interess e der tschechische n Aufklärer un d Romantike r -  der Aufsatz nenn t 
vor allem Dobrovský , Jungmann , Hanka , Šafařík, Čelakovský un d Palack ý - an der 
russischen Geschicht e war bedeutend , konzentriert e sich jedoch vor allem auf die äl-
tere Geschichte . Hauptquelle n scheine n die Nestorchroni k un d das Igorlie d gewesen 
zu sein; konzeptionel l wurde die Bearbeitun g der ältere n russischen Geschicht e -  das 
gilt insbesonder e für Šafařík -  von der Ide e der „slawische n Wechselseitigkeit " 
geprägt. 
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Prokš, Petr: Vytváření nových vztahů mezi Československem a Polskem v letech 
1945-1948 [Die Herstellung neuer Beziehungen zwischen der Fschechoslowakei und 
Polen in den Jahren 1945-1948]. SP 74 (1988) 230-244. 

Di e Abhandlun g befaßt sich vor allem mi t den erst 1958 im polnisch-tschechoslo -
wakischen Vertrag über die Staatsgrenze n beider Lände r beendete n Auseinanderset -
zungen um die Teschene r Frage , der Entwicklun g der wirtschaftliche n Beziehunge n 
zwischen beiden Staate n in der frühe n Nachkriegszei t un d der Vermittlerrolle , die die 
Sowjetunio n bei der allmähliche n Konsolidierun g des tschechoslowakisch-polnische n 
Verhältniss e nac h dem Zweite n Weltkrieg spielte . 

Revue ď Etudes Comparatives Est-Ouest 19 (1988) Nr. 3: La Fchécoslovaquie. Hrsg. 
in Zusammenarbeit mit Jaroslav Krejčí. Paris 1988, 157 S. (mit französischen und 
englischen Zusammenfassungen). 

Da s anläßlic h des siebzigsten Jahrestage s der Staatsgründun g ganz der Tschecho -
slowakei gewidmet e Hef t wird von Jarosla v Krejčí vorgestellt un d eingeleitet . Vladi-
mir V. Kusin gibt einen Überblic k über die Geschicht e der Republi k anhan d der 
Schicksalsdate n 1918, 1938, 1948 un d 1968 vornehmlic h unte r politische n un d sozia-
len Aspekten . Anschließen d untersuch t Krejčí die Rolle der Ideologie n in Staa t un d 
Gesellschaft . Di e Auswirkungen der Zugehörigkei t zu einem wirtschaftliche n resp. 
militärische n System („Block" ) auf die Souveränitä t beleuchte t Vítězslav Velimsky. 
Zdene k Strmisk a analysier t die kulturelle n un d ideologische n Richtunge n des Prage r 
Frühlings , Josep h L. Porke t das Proble m des praktische n Nutzen s der Berufsausbil-
dun g in der sozialistische n Tschechoslowakei . Ziele un d Möglichkeite n der Wirt-
schaftstheori e im Hinblic k auf eine Refor m des Systems in den achtzige r Jahre n be-
handel t Ludě k Rychetník , währen d Kare l Hrub y der Roll e des Intellektuelle n in den 
Humanwissenschafte n -  Soziologie , Geschichte , Philosophi e -  nachgeht . Ergänzen d 
zu diesen Beiträgen gibt Franci s Kessler einen kurze n Überblic k über die gesetzliche n 
Regelunge n der Erwerbstätigkei t im Ruhestand . 

Ryantová,  Marie: Příspěvek k poznánístruktury jihočeského světského kléru v ob-
dobí vrcholící rekatolizace [Zur Struktur des südböhmischen Weltklerus auf dem 
Höhepunkt der Rekatholisierung]. JSbH 57 (1988) 61-74. 

Di e soziale un d ethnisch e Herkunf t des Kleru s der Zei t der Rekatholisierun g wurde 
bisher kaum untersucht . Di e Verfasserin greift diese Frag e für Südböhme n auf un d 
werte t die sog. Testament e der Jahr e 1714-1730 statistisch aus, Papiere , welche die 
Nachlaßverwaltun g der Prieste r regelten un d als Teil des Prage r Bistumsarchiv s im 
Staatliche n Zentralarchi v in Pra g aufbewahr t werden . Ih r zufolge kame n die meiste n 
Prieste r aus dem städtische n Bereich ; die ethnisch e Herkunf t richtet e sich nac h dem in 
den einzelne n Gebiete n überwiegende n Bevölkerungsanteil . 

Rybová, Alena: Addenda zu dem Gräberfeld vom Beginn der Völkerwanderungs-
zeit in Radotin. PA 79/1  (1988) 170-182. 

In Radoti n (heut e Pra g 5) sind mehrfac h Gräbe r der frühen Völkerwanderungszei t 
geborgen worden , die zu einem zerstörte n Friedho f mit teilweise bedeutende n 



Kurzanzeigen 225 

Funde n gehören . Alena Rybová weist nach , daß auch die spätantik e Bronzeschnall e 
un d der bronzen e Halsrin g aus dem Nachla ß Ivan Borkovskýs aus diesem Friedho f 
stammen . Beide Gegenständ e werden hier publizier t un d typologisch sowie chrono -
logisch eingeordnet . Di e Autori n datier t beide an den Beginn des 5. Jahrhundert s un d 
bringt die Radotine r Fund e in Zusammenhan g mi t der nah e gelegenen , gleichzeitigen 
Höhensiedlun g auf dem Závist. 

Šamberger, Zdeněk: Austroslavismus ve světle snah feudální reakce. Poznámky  k 
jeho třídnímu charakteru a pojetí[Der Austroslawismus im Lichte der feudalen Bestre-
bungen der Reaktion.  Bemerkungen zu seinem Klassencharakter und -Verständnis]. 
Slovanské historické Studie 16 (1988) 49-80. 

Di e Studi e richtet  sich ausdrücklic h gegen die in letzte r Zei t deutlic h werdend e posi-
tive Neubewertun g des konservativ-austroslawische n Programm s des böhmische n 
Hochadel s um das Jah r 1848. Di e auf der Grundlag e dieses Programm s vollzogene 
Verbindun g eines Teils des tschechische n Bürgertum s mi t den adeligen Gruppe n unte r 
Führun g von Gra f Leo Thu n interpretier t der Verfasser angesicht s der Unruhe n un d 
Aufstände der Arbeiterschaf t in Böhme n im Revolutionsjah r 1848 als bewußt anti -
revolutionär e politisch e Maßnahme . 

Seh eufler, Vladimír: Domácká výroba v Západočeském kraji [Die Heimarbeit im 
Westböhmischen Kreis]. Minulostí západočeského kraje 24 (1988) 79-100. 

De r Verfasser behandel t die Heimarbei t seit dem Mittelalter . Er versucht , regional e 
un d chronologisch e Unterschied e bei der Entwicklun g einzelne r Handwerkszweig e 
zu berücksichtigen . Dabe i komme n auch soziale Aspekte zur Sprache , aber auch Epo -
chengrenzen . So faßt er die 2. Hälft e des 18. un d die erste Hälft e des 19. Jahrhundert s 
zusammen , währen d in der 2. Hälft e des 19. Jahrhundert s seines Erachten s neu e 
Handwerkszweig e aufkommen . Di e Heimarbei t habe nac h 1880 ihre Bedeutun g 
eingebüßt . 

Šedivý, Ivan: Sdružení Čechů a Slováků  z Ruska a československávláda 1919—1929. 
Podpory, subvence, dotace, odškodnění [Der Verband der Fschechen und Slowaken 
aus Rußland und die tschechoslowakische Regierung 1919-1929.  Unterstützungen, 
Subventionen,  Dotationen, Entschädigungen]. ČsČH 36 (1988) 212-237. 

De r 1919 gegründet e „Verban d der Tscheche n un d Slowaken aus Rußland " faßte 
diejenigen Tscheche n un d Slowaken zusamme n (etwa 2 000 Personen) , die nac h der 
Oktoberrevolutio n aus Rußlan d in die Tschechoslowake i zurückgekehr t waren ; poli -
tisch tendiert e der Verband zur extreme n Rechte n un d stan d unte r dem Patroná t der 
Nationaldemokratische n Partei . De r Aufsatz behandel t vor allem die verschiedene n 
Hilfs- un d Unterstützungsaktione n der tschechoslowakische n Regierun g zugunste n 
der Re-Emigranten . 
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Sládek,  Zdeněk: Hospodářské styky mezipomnichovsku ČSR a Sovětským svazem 
1938-1941 [Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Nachmünchener  ČSR 
und der Sowjetunion 1938-1941]. Slovanské historické studie 16 (1988) 140-166. 

Di e Handelsbilan z der Zweite n Republi k un d des Protektorat s Böhme n un d Mäh -
ren mit der Sowjetunio n in den Jahre n 1938-1939 war aktiv un d erst in der Folgezei t 
passiv, währen d die Zahlungsbilan z aufgrun d von Nachzahlunge n für das Jah r 1938 
un d Vorauszahlunge n für neu e Bestellunge n bis 1941 aktiv gestaltet werden konnte . 
De r Expor t in die Sowjetunio n bestan d hauptsächlic h aus Maschine n (Škoda) , 
Rüstungsmateria l un d elektrotechnische n Einrichtungen . 

Slapnicka,  Harry: Öberösterreich - Die politische Führungsschicht ab 1945. Verlag 
des Öberösterreichischen Landesarchivs Linz/Donau,  Linz  1989, 375 S. 

Unte r den meh r als 400 Biographie n der politische n Führungsschich t Oberöster -
reich s ab 1945 befinde n sich neuerlic h 15 Männe r deren Geburtsor t in Böhmen , Mäh -
ren un d Schlesien lag, unte r ihne n der Präsiden t der Linze r Arbeiterkamme r Heinric h 
Kand l (aus Riegerschlag , pol . Bezirk Budweis) , der Zweit e Präsiden t des Landtages , 
Ladislau s Hart l (aus Dirnfellern , Pfarr e Gutwasse r inBöhmen) , das Mitglied der ober -
österreichische n Landesregierung , Theodo r Pritsc h (aus Budweis) . Luppetsching , 
Gemeind e Friedber g in Böhmen , war Geburtsor t des führende n christliche n Gewerk -
schaftlers , Bundesra t Pau l Raab . In Du x geboren ist schließlic h Unterstaatssekretä r 
Dr . Josef Sommer , den die Bundesregierun g 1945 nac h Wien holte , um die ersten 
Nachkriegswahle n (im kommunistisc h geleiteten Innenministerium ) vorzubereiten . 
Auch zwei Mitgliede r der von den Amerikaner n ernannte n provisorische n Landes -
regierun g waren Sudetendeutsche , Dr . Erns t Lyro un d Dr . Josef Mahal . Schließlic h 
war der Landeshauptman n von Oberösterreich , Dr . Erwin Wenzl , Soh n sudeten -
deutsche r Eltern , ebenso der derzeitig e Bundesparteisekretä r der ÖVP , Helmu t 
Kukačka . 

I m ersten Ban d der „Politische n Führungsschicht " Oberösterreich s für die Anfänge 
der Demokrati e (1861-1918 ) mi t run d 350 Biographie n (erschiene n 1983) waren eben -
falls 15 Männe r aus Böhmen , Mähre n un d Schlesien vertrete n nebe n je einem in der 
Bukowina , Galizien , Siebenbürge n un d Rußlan d geborenen . Im Band über die politi -
sche Führungsschich t der Zwischenkriegszei t (erschiene n 1976) entstammte n 14 der 
run d 250 Politike r dem böhmisch-mährische n Raum . 

Spěváček, Jiří: Konsolidační úsilí Lucemburků  ve střední Evropě [Die Konsolidie-
rungsbestrebungen der Luxemburger in Mitteleuropa]. ČsČH 36 (1988) 71-102. 

Di e Studi e interpretier t die Epoch e des Spätmittelalter s in Mitteleurop a als eine 
historisch e Periode , für die das Bemühe n um Stabilisierun g un d Konsolidierun g der 
politische n Mach t in den einzelne n Territorialstaate n un d innerhal b der diese beherr -
schende n Dynastie n charakteristisc h gewesen sei; sie zeigt diese Bestrebunge n am Bei-
spiel der ordnungs - un d verfassungspolitische n Konzeptione n Kaiser Karls IV., ins-
besonder e an der Institutio n der Lände r der böhmische n Krone , zu welcher bereit s 
Johan n von Luxembur g den Anstoß gegeben hatte . 
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Steinbachová, Věra: Školství na panství Horšovský Fýn na konci 18. a v první 
polovině 19. století [Das Schulwesen in der Herrschaft Bischofteinitz am Ende des 18. 
und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts]. Minulostí západočeského kraje 24 
(1988)101-131. 

Di e Autori n behandel t den Zeitrau m zwischen 1774 un d 1869, in dem sich die 1774 
eingeführt e Schulpflich t erst allmählic h durchsetzte . Sie zeigt dies anhan d der Akten 
vor allem aus dem Staatliche n Regionalarchi v in Pilsen un d dem Regionalarchi v in 
Taus . U . a. mi t statistische n Tabellen belegt sie die Entwicklun g un d behandel t vor al-
lem die Häufigkei t des Schulbesuchs , die Lehrerausbildung , die soziale Stellun g der 
Lehre r sowie den Zustan d der Schule n un d der Lehrmittel . Es handel t sich ausschließ -
lich um Trivialschulen . 

Stloukal,  Milani Szilv ássy, Johann I Sebe st a, Pavel: Sie slawische Gräber-
stätte auf der Kaiserburg in Cheb (Eger). PA 79/2  (1988) 390-423. 

Auf der Burg zu Eger wurde n seit 1911 imme r wieder Gräbe r aus dem 10. un d 
11 .Jahrhunder t geborgen . Di e Autore n gehen der schwierigen Überlieferungslag e für 
diesen mittel -  bis spätburgwallzeitliche n Friedho f nach . Di e Ergebnisse ihre r metri -
schen Analyse der aus den Grabunge n von 1911 stammenden , jetzt im Naturhistori -
schen Museu m in Wien aufbewahrte n Schäde l sowie der Skelettrest e aus den Grabun -
gen seit 1965 entspreche n den Autore n zufolge dene n andere r altslawischer Fundstel -
len . Vergleiche zu andere n mitteleuropäische n Serien werden nich t gezogen. 

Stuchlík,  Stanislav: Bronzové sekeromlaty na Moravě [Die Bronzeäxte aus Mäh-
ren]. PA 79/2  (1988) 269-328. 

De r Auto r legt in dieser Arbeit die 18 vorwiegend mittelbronzezeitliche n Bronze -
äxte aus Mähre n in Katalogfor m vor un d ordne t sie typologisch un d chronologisc h in 
die herrschende n Klassifikationsschemat a ein . Es handel t sich in chronologische r 
Folge um einarmig e Äxte mit gerippte r Tülle , Nackenscheibenäxt e sowie um doppel -
armige Äxte aus Einzelfunde n un d Hortfunden , in Einzelfälle n auch aus Gräbern . Di e 
Bronzeäxt e bestätigen die Zugehörigkei t Mähren s in der ältere n Bronzezei t zur Aun-
jetitze r Kultur , in der mittlere n Bronzezei t zur donauländische n Hügelgräberkultur , 
der Věteřov-Gruppe , un d in der Urnenfelderzei t zur Lausitze r Kultur . 

Štuksa,  Václav: Rok 1918 v plzeňském tisku [Das Jahr 1918 in der Pilsener Presse]. 
Minulostí západočeského kraje 24 (1988) 7-38. 

De r Verfasser untersucht , wie zwei südböhmisch e Zeitschrifte n die Entwicklun g 
zum eigenen tschechoslowakische n Staa t wiedergeben : die sozialdemokratisch e 
„Nov á doba " un d der staatsrechtlich-demokratisch e „Česk ý denník" . Václav Štuksa 
stellt fest, daß bis April 1918 die Ansichte n für ein Verbleiben bei Österreic h über -
wogen. Ab Ma i habe ma n der Trennun g von Österreic h un d dami t einem eigenen 
Nationalstaa t den Vorzug gegeben. In der „Nov á doba " hätte n sich nac h anfäng-
lichem Strei t zwischen dem Internationalismu s un d dem Nationalismu s die Anhänge r 
Masaryk s durchgesetzt . 
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Fejchman, Miroslav: Malá dohoda, Československo a Mnichov 1938[Die Kleine 
Entente, die Fschechoslowakei und München 1938]. SP 74 (1988) 298-305. 

Bei der Bewertun g der Rolle der Kleine n Entent e im Zusammenhan g des Münche -
ne r Abkommen s müsse berücksichtig t werden , daß dieser Regionalpak t ohnehi n nu r 
begrenzt e Wirkungsmöglichkeite n hatte . Da ß die offizielle jugoslawische un d rumä -
nisch e Politi k der Tschechoslowake i 1938 keine n Beistan d gewähren konnte , habe mit 
spezifischen innen - un d außenpolitische n Probleme n der beiden Lände r zu tu n ge-
habt , die keine klare politisch e Orientierun g erlaub t hätten . Moralisch e Unterstüt -
zun g für die Tschechoslowake i sei dahe r im ganzen nu r aus der politische n Öffentlich -
keit Jugoslawiens un d Rumänien s gekommen . 

Füre k,  Adolf: K vývoji národnostních poměrů na Znojemsku [Zur Entwicklung der 
Nationalitätenverhältnisse im Gebiet von Znaim]. Jižní Morava 24 (27) (1988) 79—90. 

Ausgehend vom Strei t zwischen deutsche n un d tschechische n Historiker n vorwie-
gend der Zei t vor dem Zweite n Weltkrieg um das sog. Kolonisationsproble m unter -
such t der Verfasser den Antei l der beiden Ethnik a im Gebie t von Znai m in der frühen 
Neuzeit . Er konstatier t das Zurückgehe n der tschechische n Bevölkerun g in den vor-
wiegend deutsche n Gebiete n un d an der Sprachengrenz e einerseits , andererseit s aber 
auch das Schwinde n der deutsche n Minderheite n auf vorwiegend tschechische m 
Gebiet . 

Ulrich, Vladimir: Zur Rezeption Hašeks im deutschen Sprachraum. In: Jaroslav 
Hašek,  1883—1983. Proceedings of the International Hašek-Symposium,  Bamberg, 
June 24-27,1983.  Peter Lang,  Frankfurt a. M. 1988, 530-545. 

Da s satirisch-humoristisch e Werk Jarosla v Hašek s wurde im deutschsprachige n 
Rau m zum Inbegrif f der tschechische n Literatu r überhaupt , vor allem durc h die 1926/ 
1927 entstanden e Übersetzun g der „Abenteue r des braven Soldate n Schwejk im Welt-
krieg" von Gret e Reiner . Ulric h stellt heraus , daß der Švejk in erster Linie durc h die 
deutsch e Vermittlun g in die Weltliteratu r einging un d daß die deutschsprachig e Re-
zeptio n des Švejk der tschechische n in ihre r Bedeutun g gleichzustelle n ist, wenngleic h 
er in der deutsche n Belletristi k weniger Spure n zurücklie ß als in seiner Heimat . 

Válka,  Josef: Cesta Moravy ke kompaktátům  [Der Weg Mährens zu den Kompakta-
tenj. Jižní Morava 24 (27) (1988) 91-114. 

Di e Rolle Mähren s in der hussitische n Revolutio n wurde nac h Meinun g des Autor s 
vielfach unterschätzt . Im fünften Teil seiner Untersuchun g behandel t er die Ab-
schnitt e „Mähren s Antei l an der hussitische n Bewegung", „Di e Verhandlunge n in 
Brun n 1435. Mähre n un d das Kirchenproblem " sowie „Mähre n in der böhmische n 
Kirch e un d im böhmische n Staate" . Mähre n sei überwiegen d hussitisch gewesen, 
wenn ma n von der Annahm e der vier Artikel ausgehe . Di e Mähre r hätte n zunächs t 
die Führun g der böhmische n Hussite n anerkannt , sich dan n aber separa t mi t Albrech t 
geeinigt. 
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V ermouzek, Rostislav: Znojemská cesta [Der Znaimer Weg]'. Jižní Morava 24 (27) 
(1988) 115-132. 

De r Auto r versucht , den mittelalterliche n Weg von Znai m nac h Brun n zu rekon -
struieren . Er richte t sich dabe i nac h Baudenkmälern , historische n Ereignissen un d 
Geländeformen . 

Voráček, Emil: Kulminace československo-sovětských vojensko-technických kon-
taktů a obchodu v období 1937-30.  IX. 1938[Der Höhepunkt der tschechoslowakisch-
sowjetischen militärisch-technischen Kontakte und Handelsbeziehungen im Zeitraum 
1937-30.9.1938].  Slovanské historické studie 16 (1988) 120-139. 

De r Aufsatz behandel t die Kontakt e un d geschäftliche n Beziehunge n der Škoda -
Werke un d der Brünne r Waffenwerke mit der Sowjetunio n am End e der dreißiger 
Jahre , als Škoda zu den größte n Waffenlieferante n der Sowjetunio n zählte ; eingehen d 
analysier t wird ferner der Vertrag über technisch e Zusammenarbei t zwischen der so-
wjetischen un d tschechoslowakische n Industri e vom 29.6.1938, der vor allem die 
Kooperatio n im Bereich der Rüstungsindustri e vorsah . 

Vo šáhlík ová, Pavla: Mnichov 1938 a česká kultura [München 1938 und die tsche-
chische Kultur]. ČsČH 36 (1988) 535-559. 

Di e konservativ-autoritär e Umorientierun g der tschechoslowakische n Politi k nac h 
dem Münchne r Abkomme n 1938 führt e auf kulturelle m Gebie t zu scharfen Ausein-
andersetzunge n zwischen den demokratisch-antifaschistische n un d den eher apoliti -
schen un d zunehmen d zur politische n Rechte n abdriftende n künstlerisch-intellektu -
ellen, Schriftsteller -  un d Publizistengruppierungen ; letzter e organisierte n sich im Na -
tionale n Kulturrat , einer durc h die Regierun g der Zweite n Republi k unterstützte n In -
stitution . 

Wlo darzykov á, Vladimíra: Letci z Jihomoravského kraje v jednotkách Royal Air 
Force 1940 (srpen) až 1945 [Flieger aus dem Südmährischen Kreis in Einheiten der 
Royal Air Force 1940 (August) bis 1945]. Jižní Morava 24 (27) (1988) 7-38. 

Di e Autori n untersuch t den Antei l des tschechoslowakische n Fliegerkorp s bei Ein -
sätzen der Roya l Air Force . Besondere n Wert legt sie u. a. auf die Schlach t um Eng-
land 1940/41 , das311. tschechoslowakisch e Bombergeschwader , die Schlach t um den 
Atlanti k 1942/4 3 un d den Antei l der tschechoslowakische n Flieger an der Offensive 
1943. Hoc h sei die Zah l der Flieger gerade aus Südmähre n gewesen. Ein e Liste der 
südmährische n Gefallene n un d zahlreich e Foto s sind dem Aufsatz beigegeben. 

Záloha, Jiří: Průmyslové podnikání a řemesla v Budějovickém kraji napřelomu 18. 
a 19. století [Manufakturen  und Handwerk im Budweiser Kreis an der Wende vom 18. 
zum 19. Jahrhundert]. JSbH (1988) 138-152. 

De r Verfasser veröffentlich t Manufakturtabelle n der Jahr e zwischen 1789 un d 1808 
aus dem Budweiser Kreis, die sich im Staatliche n Zentralarchi v in Pra g befinden , 
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un d kommentier t diese. Di e Tabelle n ermöglichte n ihm Schlüsse über die Häufigkei t 
der einzelne n Handwerkszweig e in den Gemeinden . Di e Textilproduktio n sei füh-
ren d gewesen. 

Zápotocký, Milan: Pravěká výšinná sídliště a hradiště na Litoměňcku  (1. část) 
[Urgeschichtliche Höhensiedlungen und Burgwälle im Gebiet von Leitmeritz]. AR 40 
(1988) 121-154,  233-235. 

De r Auto r legt als Anfang des Katalog s der ursprüngliche n Höhensiedlunge n un d 
Burgwälle die Grabungsergebniss e aus den Untersuchunge n auf der Anhöh e „Vinič -
ky" südöstlic h von Leitmerit z vor. Di e früheste n Fund e von dor t stammte n aus dem 
Altpaläolithikum . Siedlungsspure n seien erstmal s von den jungneolithische n Trich -
terbecherkultu r bekannt . Aus spätere r Zei t seien die älterbronzezeitlich e Aunjetitz -
kultur , das End e der mittelbronzezeitliche n Hügelgräberkultur , die urnenfelderzeit -
liche Knovize r Kultu r sowie die Hallstattkultu r belegt. Besonder e Bedeutun g komm e 
dem Keramikdepo t aus der hügelgräberbronzezeitliche n Siedlun g zu. 

Zemek,  Metoděj: Fereziánský katastr Valtická [Der Fheresianische Kataster des 
Feldsberger Gebietes]. Jižní Morava 24 (27) (1988) 189-199. 

De r Theresianisch e Kataste r von 1751 ist das älteste Wirtschaftsregiste r des bis 1920 
zu Niederöstereic h gehörende n Feldsberge r Gebietes . De r Auto r werte t den Kataste r 
statistisch im Hinblic k auf die Ortschafte n Bischofswarth (Hlohovec) , Obertheme -
nau (Charvátsk á Nov á Ves), Unterthema u (Poštorná ) un d Garschöntha l (Úvaly) aus. 
E r geht dabei auf wirtschaftliche , soziale un d ethnisch e Aspekte der Gemeinde n ein. 
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T H E S O C I E T A L C L I M A T E A N D I T S P R O J E C T I O N I N 
T R A D I T I O N A L D A N C E R E P E R T O I R E 

Petr Novák 

Th e elucidatio n of interethni c connection s and nationa l difference s in populä r cul-
tur e has becom e th e them e of contemporar y researc h project s in th e last four decades . 
Various researc h project s have considere d th e different motive s of moder n nationa l 
movements , which are closely connecte d with th e proces s of chang e in societa l and 
cultura l life. Th e stud y of "ethnochoreology " can also contribut e with conception -
rich projects , because it illuminate s th e phenomeno n "folk dance/traditiona l dance " as 
an object of communicatio n and at th e same time , a field of communicatio n with 
regard to concret e historical , societal , an d social conditions . Th e result s of researc h 
obtaine d on thi s basis contribut e to th e clarificatio n of broa d question s within inter -
disciplinar y research . Thi s is also a concer n of Novak' s article , which calls attentio n to 
a specific traditiona l danc e repertoir e in Bohemi a and Austria abou t 150 years ago. 

T H E C Z E C H N A T I O N A L R E B I R T H 
M Y T H S A N D S T I M U L A T I O N O F A N I D E A 

Jaroslav Střítecký 

Linkin g with th e researc h of Ott o Urba n and Vladimir Macura , th e autho r 
attempt s to show tha t th e natio n functione d as a collective notio n and a concep t of 
identificatio n which ideally conceale d th e eliminatio n of th e small structura l element s 
which mad e up traditiona l society as well as thei r absorbtio n in th e large-scal e 
structure s of th e bourgeoi s society. Bot h nation s -  th e Czech s and th e German s -
constitute d themselve s as moder n bourgeoi s societie s in thi s area , with which th e unu -
sual role of free choic e was also connected . Th e commo n conception s of th e historica l 
contes t between two ethnic-nationa l principle s are revealed as pretense s which are in-
comparabl y younge r tha n th e quasi-historica l materiá l to which the y attemp t to con -
nec t themselves . Th e autho r uses th e elucidatio n of th e difference s between synchro -
nou s and asynchronou s types of modernizatio n to interpre t th e importanc e of lingu-
istic and cultura l problem s in thos e societie s like th e Czec h and th e German , which 
were first of all modernize d throug h cultura l achievement s and onl y muc h later in 
othe r parts . 
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C A R P A T H I A N R U S S I A A N D T H E 
S U B C A R P A T H I A N R U T H E N I A N S 1 9 1 9 - 1 9 3 8 

Ladislav Lipscher 

The Peace Conference had to agree in order for Carpathian Russia to be connected 
to Czechoslovakia. The special position of this area of the Subcarpathian Ruthenians 
was adhered to in the minority treaty with Czechoslovakia, whose decrees became 
part of the charter of the country's Constitution. The language problém proved to be 
more complicated than that of the other nationalities. A battle ensued over whether 
the indigenous language, which was also to be introduced as the language of instruct-
ion, and perhaps also as the written language, would be based on the Russian or the 
Ukrainian. The main concerns of the Ruthenian public can be summarized in the 
following points: 1) the granting of autonomy; 2) the regulation of the border with 
Slovakia; 3) the adequate consideration of Ruthenians for admission to public service; 
and 4) the regulation of the speech problém. 

L E G A L D E V E L O P M E N T I N A D I V I D E D E U R O P E 
C O N T R A S T S A N D P O I N T S I N C O M M O N 

Helmut Slapnicka 

The Iron Curtain, which has divided Central Europe since 1948, led to the adoption 
of the Soviet social and economic order in those countries whiche were separated from 
the West. A Soviet legal sphere, separate from the Continental European systém, was 
created, which did not recognize the universality of property. The convergence of the 
legal orders of the German Democratic Republic, the People's Republic of Poland, 
and Czechoslovakia, which began to call itself the Czechoslovak Socialist Republic in 
1960 in order to emphasize the realization of socialism, on that of the Soviet Union 
took place in two stages of development. The search for an "own way" to the realiza-
tion of a legal systém suitable to the socialist societal order followed an initial process 
of integration, the quiekest possible adoption of the Soviet example. In the initial 
phase, East Germany certainly played the role of a model student, who most conere-
tely put into force the adoption of the example of the Soviet Union, Poland behaved 
always more hesitantly in all phases, while Czechoslovakia proved itself the most 
eager, but also the most self-willed reformer. 

THOMAS G. MASARYK AND THE END OF AN ERA 

New Publications on TGM 

Eva Schmidt-Hartmann 

At the time, when after half a century, Thomas G. Masaryk is experiencing the reco-
gnition that is his due, this article considers some recent significant studies of his life 
and work. The author concludes that althogether toward the end of the fifty-year 
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perio d in which th e stud y of Masary k coul d no t freely develop , a great deal of materiá l 
was compiled , bot h abroa d and by independen t Czechoslova k historians . Thu s on e 
finds toda y in Czechoslovaki a a useful basis for a new critica l discussion of Masaryk' s 
legacy and its significance for th e present . 

D I S C U S S I O N O F P A V E L K O H O U T ' S B O O K 

Fanz-  und Liebesstunde. Eine deutsche Romanze 

Since Pavel Kohou t present s his new boo k as a vehicle for social and historica l criti -
cal questions , and since some of his basic ideas have proven provocativ e to historians , 
th e editor s have asked a Germa n contemporar y historia n and two literar y specialists 
to commen t on thi s book . The y have addresse d different aspect s of Kohouť s novel 
and demande d a broade r discussion of question s toda y mor e relevan t tha n ever before 
in Czechoslovakia . Amon g others , th e question s addresse d includ e mora l responsibil -
ity and individua l self-determinatio n unde r th e condition s of th e Nationa l Socialist 
and Communis t past . 



RÉSUMÉ S 

L ' I N T E L L I G E N T S I A T C H E C O - A U T R I C H I E N N E 
J U I V E A U T O U R D E 1 8 4 8 

BradkyF. Abrams 

Au centr e de la premiér e parti e de cett e étud e se trouv e l'analyse sociologiqu e des 
membre s de la rédactio n ďune revue juive autrichienn e qui paru t entr e et octobr e 1949. 
Elle montr e que , bien que la revue paraisse ä Vienne , un grand nombr e de ses collabora -
teur s sont originaire s de pays de la Bohéme . Elle fourni t égalemen t des indice s de la 
monté e d'un e couch e sociale jeune , indépendante , urbain e et séculaire du judaism e de 
Bohém e . O n y trouv e égalemen t un e analyse de conten u et les résultat s qu'o n y puise sur 
la positio n des juifs de cett e époqu e en Boheme . L'attentio n a été porté e surtou t sur les 
question s concernan t les développement s politique s de 1'anné e 1848. 

L ' A T M O S P H E R E D A N S L A S O C I E T Ě E T SA P R O J E C T I O N 
S U R L E R E P E R T O I R E D E S D A N S E S E N V O G U E . 

Petr Novák 

La mise au clair des rapport s inter-ethnique s et des difference s nationale s dan s la 
cultur e populair e est devenu e depui s 40 ans un objet actue l de recherches . Différent s 
projet s de recherche s se sont occupé s des motivation s diverses de nouveau x mouve -
ment s nationau x qui sont en relatio n étroit e avec la transformatio n de la vie culturell e 
et sociale. La science des danse s nationale s peu t aussi apporte r un e aide a ces étude s 
gräce ä des projet s riche s en idées, car eile éclaire le phénoměn e "danse populair e /  danse 
ä la mode " comm e un objet de communicatio n et en mém e temp s comm e cham p de 
communicatio n par rappor t ä des condition s concrěte s dan s l'histoir e et la société . Les 
résultat s des recherche s ethnologique s partan t de ces bases contribuent , ä l'interieu r de 
la recherch e interdisciplinaire , ä 1'explicatio n de ces vastes problěmes , ce qui est aussi 
un but de cet essai rendan t attenti f au répertoir e de danse s spécifique en Bohém e et en 
Autrich e il y a enviro n 150 ans. 

L E R E N O U V E A U N A T I O N A L - T C H E Q U E 
M Y T H E S E T I M P U L S I O N S D E P E N S E E S . 

Jaroslav Střítecký 

Partan t des recherche s d'Ott o Urba n et de Vladimir Macura , l'auteu r cherch e ä 
montre r que la natio n fonctionnai t en tan t concep t de ralliemen t et d'identification . 
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Ce concep t recouvrai t la détérioratio n des petite s structure s don t la société tradition -
nelle se composait , de mém e que les changement s de groupemen t du nouvea u matéria u 
social, aboutissan t aux grande s structure s de la société bourgeoise . Les deux nation s -
tchěque s et allemand s -  se reforměren t comm e société s bourgeoise s modernes , fait lié 
au röle extraordinair e de la liberté de decision . Les idées commune s de la lutt e histori -
que de deux principe s ethnique s et nationau x se dévoilen t étre des fiction s qui sont in-
comparablemen t plus jeune s que la matiěr e quasi historiqu e ä laquelle elles font sem-
blan t de se rapporter . La mise au clair des difference s entr e le type de modernisatio n 
synchron e et asynchron e aide l'auteu r ä explique r l'importanc e des problěme s de 
langue et de cultur e dan s les société s tchěque s et allemande s qui on t été modernisée s 
d'abor d au niveau culture l et seulemen t bien plus tar d dan s d'autre s domaines . 

L A R U S S I E D E S C A R P A T H E S E T L E S R U T H E N E S D U S U D 
D E S C A R P A T H E S 1 9 1 9 - 1 9 3 8 

Ladislav Lip seh er 

II étai t nécessair e d'avoir l'accor d de la Conferenc e pou r la paix pou r pouvoi r réaliser 
1'adhésio n de la Russie des Carpathe s ä la Tchécoslovaquie . Dan s le contra t avec la 
Tchécoslovaqui e pou r la protectio n des minorité s on a mis l'accen t sur l'importanc e 
particuliěr e de cett e region des Ruthěne s des Carpathe s du sud et les décision s de ce 
contra t furen t reprises dan s la Constitution . Un e lutt e est née pou r savoir si la langue 
parlée dan s cett e region et qu'o n devrait introduir e comm e langue éerite , devait s'ap-
puyer sur le russe ou sur l'ukrainien . Les soucis prineipau x du peupl e ruthěn e se résu-
men t dan s ces quatr e point s suivants: 1) Do n de l'autonomie ; 2) Fixatio n des fron-
tiěres avec la Slovaquie ; 3) Equitabl e prise en consideratio n des Ruthěne s pou r les 
position s officielles; 4) Reglemen t des problěme s de langue . 

L E D E V E L O P E M E N T D U D R O I T D A N S L ' E U R O P E 
D I V I S E E . P O I N T S C O N T R A I R E S E T P O I N T S C O M M U N S 

Helmut Slapnicka 

Le Ridea u de Fe r qui , en 1948, divisa l'Europ e Centrale , en deux a amen é les état s 
qu'i l séparai t de l'Europ e de l'Oues t ä se soumettr e ä l'ordr e social et industrie l sovié-
tiqu e et a créé un cercle juridiqu e soviétique détach é de celui de l'Europ e continental e et 
ne reconnaissan t pas 1'universalit é de la propriété . Le rapprochemen t des ordonnance s 
juridique s de la R . D . A., de la Républiqu e Populair e de la Pologn e et de celle de la 
Tchéchoslovaqui e -  qui s'appelai t Républiqu e socialiste tchécoslovaqu e depui s 1960, 
pou r exprime r la réalisatio n du Socialism e - avec le systéme juridiqu e développ é en 
Unio n Soviétique , s'est accompl i en deux étapes . Aprěs un proce s d'integratio n -
adaptatio n la plus rapid e possible ä l'exempl e soviétique -  a succéd é la recherch e d'un e 
"voie personnelle " pou r la réalisatio n d'un e législation approprié e ä l'ordr e social so-
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cialiste. Si, au debut , la R. D . A. joue sans aucu n dout e le röle ďun élěve model e qui 
réalise de la maniěr e la plus correct e possible l'adaptatio n ä l'exempl e de 1'Unio n Sovié-
tique , la Pologne , eile, se comport e d'un e maniěr e plutó t hésitante , alors que la Tché -
coslovaqui e se montr e comm e réformateu r le plus zélé mais aussi le plus individuel . 

L E S I N T E L L E C T U E L S E T L E P A S S E : 
C U L T U R E , P O L I T I Q U E E T H I S T O I R E P E N D A N T L A 

M O N A R C H I E D E S H A B S B O U R G D E 1890 A 1914 

Alfred Fhomas 

L'auteu r trait e pou r commence r 1'ouvrage pár u souš peu ä Londre s sur la "fin du 
siěcle" ä Vienne , Budapest , Pragu e et Cracovi e et tent e ďelucide r les bases philosophi -
ques de la décadence . II considěr e égalemen t les condition s de vie de l'intelligentsi a de 
la petit e bourgeoisie , condition s qui meněren t ä s'aliene r du noya u de la cultur e bour -
geoise ä 1'intěrieu r de la monarchie . Son analyse montr e que les intellectuel s tchěques , 
hongroi s et polonai s recherchaien t leur identit ě dan s la passé au lieu de la recherche r 
dan s l'avenir . En s'appuyan t sur Miche l Foucaul t l'auteu r définit ce phénoměn e 
comm e la créatio n ďun "espace mythique " dan s leque l les contradiction s idéologique s 
et philosophique s de cett e époqu e se dissolurent . Ainsi les intellectuel s de la fin de la 
monarchi e des Habsbour g apparaissen t comm e prisonnier s ďun paradox e entr e 1'acti-
vité et la contemplation , entr e 1'acceptatio n et le refus, attiré s par les perspective s de 
l'avenir et pourtant , en mém e temps , attaché s aux exigences idéologique s du passe. 

T H O M A S G . M A S A R Y K E T L A F I N D ' U N E E P O Q U E 

Au Sujet de quelque s nouvelle s Publication s sur T . G . M . 

Eva Schmidt-Hartmann 

Au momen t oú , en Tchécoslovaquie , aprěs un demi-siěcl e T . G . M . reijoit la consi -
deratio n qui lui est due , cet essai s'occup e de quelques-une s des importante s étude s sur 
sa vie et sur son oeuvre duran t les derniěre s année s de sa vie. L'auteu r constat e que vers 
la fin de ce laps de cinq décennie s pendan t leque l 1'acceptatio n de Masary k ne pouvai t 
se développe r librement , on a rassemblé et public beaucou p de matérie l ä l'etrange r et 
dan s les livres historique s de la parti e tchécoslovaqu e indépendante . D e ce fait on 
possěde aujourďhu i en Tchécoslovaqui e un e bonn e base pou r un e nouvell e discussion 
critiqu e au sujet de l'heritag e de Masary k et de sa signification pou r le temp s présent . 

L A L I T T E R A T U R E T C H E Q U E D E 1945 J U S Q U ' A U M I L I E U 
D E S A N N E E S 8 0 : U N E C R I T I Q U E 

RobertB. Pynsent 

L'essai de Rober t Pynsen t se rapport e ä un ouvrage sur la littératur e tchěqu e ďap-
rěs-guerre , le meilleu r qui ait pár u depui s 1948 en Tchécoslovaquie . Cett e étud e de 
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l'histoir e de la littératur e représent e un documen t important , non seulemen t par son 
recuei l d'extrait s de discours politique s tenu s dans différents congrěs ďécrivains, mais 
aussi parce qu'elle reflěte 1'esprit de l'epoqu e ä laquelle ils furent tenus . Cett e étude 
démontr e égalemen t la Situatio n miserable de la littératur e tchěqu e pendan t les année s 
70 et au debut des année s 80. 

D I S C U S S I O N SU R L ' O E U V R E D E PAVE L K O H O U T : 
" L E C O N D E D A N S E E T D ' A M O U R . 

U N E R O M A N C E A L L E M A N D E " 

Comm e Pavel Kohou t présent e dans son nouveau livre les problěme s de critiqu e 
sociale et historique,  et comm e quelques-une s de ses pensées fondamentale s posent un 
défi aux historiens , la rédactio n a prie un historie n alleman d et deux spécialistes en 
littératur e ďen faire le commentaire . Ils traiten t les différents aspects du romá n de 
Kohou t et inviten t ä une nouvelle discussion au sujet de question s qui sont aujourď 
hui plus que jamais actuelle s en Tchécoslovaquie ; entr e autre s celle de la responsibilit é 
morale et de Pautodéterminatio n dans les condition s ďun passé national-socialist e et 
communiste . 
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R A K O U S K O - Č E S K Á Ž I D O V S K Á I N T E L I G E N C E K O L E M 
R O K U 1848 

BradkyF. Abrams 

V centr u prvn í části tohot o pojednán í stojí sociologická analýza kruh u redakčníc h 
pracovník ů jednoh o rakouskéh o časopisu , který vycházel mez i březne m a říjnem 
roku 1849. Přestož e časopis vycházel ve Vídni, analýza nám dokládá , že velká část 
spolupracovník ů pocházel a z českých zemí ; stejnou měro u lze ovšem objevit i příz-
naky, poukazujíc í na vznik mladé , samostatné , městské a světské vrstvy českého ži-
dovstva. Auto r provád í i rozbo r obsah u tohot o časopisu , z něho ž vyvozuje poznatk y 
o tehdejším postaven í židů v českých zemích . Zvláštn í zřete l je přito m věnován otáz -
kám týkajícím se politickéh o vývoje roku 1848. 

S P O L E Č E N S K É K L I M A A J E H O P R O J E K C E D O 
R E P E R T O Á R U U Ž I T É H O T A N C E 

Petr Novák 

Vyjasnění interetnickýc h souvislostí a národnostníc h rozdíl ů v lidové kultuř e se 
stalo v posledníc h čtyřec h desetiletíc h témate m aktuálníc h výzkumnýc h projektů . 
Různ é výzkumn é prác e věnovaly svou pozornos t motivací m novodobýc h národníc h 
hnutí , kter á jsou pevně spjata s přeměnam i ve společenské m a kulturní m životě. K 
tom u můž e přispě t svými projekt y i ethnochoreologie , která vyvinula nové koncepce , 
jimiž se snaží osvětlit fenomé n „lidov ý tanec/užit ý tanec " jako komunikačn í objekt a 
zároveň jako komunikačn í pole se zřetele m na konkrétn í historické , společensk é a 
sociáln í podmínky . Výsledky etnochoreologickéh o výzkumu , získané na tomt o pod -
kladě, přispívají k vyjasnění mnohýc h otáze k v rámc i interdisciplinárníh o výzkumu , 
o což se také snaží zde opublikovan ý příspěvek, který chc e obráti t naši pozornos t na 
specifický repertoá r užitéh o tanc e v Čechác h a v Rakousk u před ca. 150 lety. 

Č E S K É N Á R O D N Í O B R O Z E N Í 
M Ý T Y A P O D N Ě T Y K Z A M Y Š L E N Í 

Jaroslav Střítecký 

Navazuj e na bádán í Ott y Urban a a Vladimíra Macury , snaží se auto r ukázat , že ná-
rod fungoval jako hromadn ý a identifikačn í pojem , který ideově překry l rozpa d ma-
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lých struktur , ze kterých sestávala tradičn í společnost , a současn ě i přeskupován í 
takt o vznikléh o sociálníh o materiál u ve struktur y buržoazn í společnosti . Ob a národ y 
- Češi i Němc i -  se v českých zemíc h nově konstituoval y jako modern í buržoazn í 
společnosti , s čímž souvisela i neobvyklá role svobodnýc h rozhodování . On a běžn á 
představ a o historické m zápasu dvou etnicko-nacionálníc h princip ů se ukazuje být 
fikcí, která je nesrovnateln ě mladš í než quasihistorick á látka , na ktero u se zdánlivě 
vztahují . Vyjasnění rozdíl ů mez i synchronní m a asynchronní m typem modernizac e 
pomáh á autorov i př i interpretac i závažnost i jazykových a kulturníc h problém ů v ta-
kových společnostec h jako byla česká a německá , př i jejichž modernizac i sehrály kul-
turn í snah y prvotn í roli a teprve daleko pozděj i došlo k modernizac i i ostatníc h složek 
společnosti . 

P O D K A R P A T S K Á R U S A J I H O K A R P A T Š T Í R U S Í N I 
1 9 1 9 - 1 9 3 8 

Ladislav Lip scher 

Aby bylo dosažen o připojen í Podkarpatsk é Rusi k Československu , musela k tom u 
dát souhla s Versaillská mírová konference . Zvláštn í postaven í tét o oblast i jihokarpat -
ských Rusín ů mělo být zajištěno smlouvo u s Československem , která měla zaruči t 
ochran u menšinovýc h národnost í a jejíž ustanoven í vešla do ústavn í listiny. Ve srov-
nán i s ostatním i národnostm i se otázk y jazyka utvářely daleko komplikovaněji . Došl o 
k boji o to , jestli se má řeč Rusínů , která měla být zaveden a do škol jako vyučovací ja-
zyk a případn ě dosta t i spisovnou podobu , přikloni t k ruštin ě neb o k ukrajinštině . 
Hlavn í požadavk y rusínské veřejnost i lze shrnou t do následujícíc h bodů : 1) poskyt-
nut í autonomie , 2) vyřešení hraničníc h otáze k se Slovenskem , 3) přijímán í do stát-
ních služeb provádě t s příslušným zřetele m k Rusínů m a 4) vyřešení jazykové 
otázky . 

V Ý V OJ P R Á V A V R O Z D Ě L E N É E V R O P Ě 
S H O D Y A P R O T I K L A D Y 

Helmut Slapnicka 

Železn á opona , která roku 1948 rozdělil a Evropu , vedla ve státech , které byly od 
západ u Evrop y odděleny , k recepc i sovětského společenskéh o a hospodářskéh o sy-
stém u a strano u kontinentáln ě evropskéh o právníh o řádu dala vznikou t sovětskému 
právním u řádu , který nezn á univerzalit y vlastnictví . Sblížen í právníc h řádů N D R , 
PL R a Československa , kter é se od roku 1960 zvalo Československo u socialisticko u 
republikou , čímž chtěl o vyjádřit stupe ň dosažen í socialismu , s právní m systémem , 
který byl vyvinut v Sovětském svazu, proběhl o ve dvou vývojových stupních . Za 
počáteční m integrační m procesem , kter ý znamena l přizpůsobi t se co možn á nejrych -
leji sovětskému vzoru , následoval o hledán í „vlastníc h cest" k vytvoření zákono -
dárství, respektujícíh o svéráznost i toh o kteréh o socialistickéh o společenskéh o 
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systému. Jestliže hraje N D R v počátečn í fázi bezpochyb y roli vzornéh o žáka, který 
nejlépe pln í úkol , napodobi t sovětský vzor co nejdokonaleji , je chován í Polska témě ř 
ve všech fázích spíše váhavé. A Československo ? To dokazuje , že je sice nejpilnější , 
ale i ten nejsvéhlavější a nejumíněnějš í reformátor . 

I N T E L E K T U Á L O V É A M I N U L O S T : K U L T U R A , P O L I T I K A 
A D Ě J I N Y V H A B S B U R S K É M O N A R C H I I V L E T E C H 

1 8 9 0 - 1 9 1 4 

Alfred Fh o mas 

Ve svém pojednán í vychází auto r z podnět u sborník u věnovanéh o fin-de-siěcl e ve 
Vídni, Budapešti , Praz e a Krakově , který vyšel před nedávné m v Londýně , a snaží se 
vyjasnit filozofické podklad y dekadence . Přito m si všímá i životníc h podmíne k ma-
lobuVžoan í inteligence , které vedly k jejich odcizen í od jádra buržoazn í kultur y v mo -
narchii . Thomasov a analýza ukazuje , že čeští, maďaršt í a polšt í intelektuálov é hledal i 
svoji identit u ne v budoucnosti , ale v minulosti . Opíraje se teori i Michel a Foucaulta , 
definuje auto r tent o fenomé n jakožto vytvoření „mytickéh o prostoru" , ve které m 
byly řešeny ideologick é a filozofické rozpor y té doby . N a základě tét o téže dostává 
inteligenc e na sklonku habsbursk é monarchi e obrysy zajatců vlastníh o paradox u mez i 
aktivitou a kontemplací , mez i souhlase m a odmítáním , obrysy zajatců , kteř í jsou při -
tahován i vlastním i perspektivam i do budoucnost i a jsou současn ě spoután i ideolo -
gickými nárok y minulosti . 

T O M Á Š G A R R I G U E M A S A R Y K A K O N E C J E D N É E P O C H Y 

Poznámk y k několik a novějším prací m o TG M 

Eva Schmidt-Hartmann 

V okamžiku , kdy se po zásluze dostává v Československ u Tomáš i G . Masarykov i 
po půlstolet í uznání , všímá si tot o pojednán í několik a významnějšíc h studi í o jeho ži-
votě a díle, které se v posledníc h letech objevily na knižní m trhu . Autork a článk u zji-
šťuje, že běhe m on é padesátilet é epochy , ve kter é se recepc e Masaryk a nemohl a svo-
bodn ě rozvíjet, byly snesen y a opublikován y spoust y materiál ů v cizině a v orgánec h 
nezávislé československé historiografie . Tyto publikac e moho u poslouži t českoslo-
venským historiků m jako užitečn á základn a pro novo u kriticko u výměnu názor ů o 
dědictv í Masarykov ě a jeho význam u pro současnost . 

Č E S K Á L I T E R A T U R A O D R O K U 1945 D O P O L O V I N Y 
O S M D E S Á T Ý C H L E T : O D B O R N Ý P O S U D E K 

Robert B. Pynsent 

Rober t Pynsen t věnuje své pojednán í publikac i o dějinác h české poválečn é litera -
tury , té nejlepší, kter á byla od roku 1948 v Československ u zveřejněna . Tat o literárně -
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historick á studie se stane důležitý m dokumente m nejen proto , že nám představuj e 
sbírku výňatků z politickýc h projevů př i příležitost i různýc h kongresu Českosloven -
ského svazu spisovatelů , ale i proto , že obráž í duch a jejich dob y vzniku . Současn ě je 
tat o studie doklade m obtížn é situace české literatur y v 70-týc h a začátke m 80-týc h let. 

D I S K U S E O D Í L E P A V L A K O H O U T A 
„ H O D I N A T A N C E A L Á S K Y . N Ě M E C K Á R O M A N C E " 

Protož e Pavel Kohou t představuj e svoji novo u knih u jako vehikl společenskýc h a 
historickokritickýc h otáze k a protož e někter é jeho základn í myšlenky působ í na 
historik y jako výzva, poprosil a redakc e jednoh o historik a současnýc h dějin a dva lite-
rárn í vědce o jejich míněn í k tét o knize . Tit o odborníc i se zabývají různým i aspekty 
Kohoutov a román u a vyvolávají další diskusi k otázkám , kter é jsou dne s více než kdy 
jindy v Československ u aktuální . Jsou to mim o jiné otázk y týkající se moráln í zodpo -
vědnost i a práva na osobn í sebeurčen í v podmínkác h nacistick é i nedávn é komu -
nistick é minulosti . 
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A B K Ü 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 Yearbook(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 Geschicht e der böhmische n Lände r 
CASS Canadian-America n Slavic Studie s (Vancouver , B.C. ) 
C E H Centra l Europea n Histor y (Atlanta , Georgia ) 
Č L Český lid (Prag ) 
ČM 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) 
DV T 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. ) 
FAZ 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 (Tábor ) 
H Z Historisch e Zeitschrif t (München ) 
J b G O Jahrbüche r für Geschicht e Osteuropa s (Wiesbaden ) 
JBo h Judaic a Bohemia e (Prag ) 
JbWG Jahrbuc h für Wirtschaftsgeschicht e (Berlin-Ost ) 
JSbH Jihočesk ý sborní k historick ý (Budweis) 
M G H Monument a Germania e historic a 
MGS L Mitteilunge n der Gesellschaf t für Salzburger Landeskund e (Salzburg/Stuttgart ) 
M I O G Mitteilunge n des Institut s für österreichisch e Geschichtsforschun g (Wien) 
MSI IlMondoSlavo(Padua ) 
Ö O H Österreichisch e Ostheft e 
P A Památk y archeologick é (Prag ) 
PBo h Postylla Bohemic a (Konstanz-Bremen ) 



PH S Právněhistorick é studie (Prag ) 
RE S Revue des étude s slaves (Paris ) 
SbAP Sborní k archívníc h prac í (Prag ) 
SbH Sborní k historick ý (Prag ) 
SbM M Sborní k Matic e moravské (Brunn ) 
SbN M Sborní k Národníh o muze a v Praze , řada A-Histori e (Prag ) 
SbPFF B Sborní k prac í filozofické fakulty brněnsk é univerzity , řada historick á (Brun n 
SEE J Slavic and East Europea n Journa l (Tucson , Ariz.) 
SEE R Th e Slavonic and East Europea n Review (London ) 
S1HS Slovanské historick é studie (Prag ) 
SOF Südostforschunge n (München ) 
SovSl Sovetskoe slavajanovedeni e (Moskau ) 
SR Slavic Review (Cheshire , Conn. ) 
SSb Slezský sborní k (Troppau ) 
Stjb Stifter-Jahrbuc h (München ) 
Uměn í Uměn í (Prag ) 
VCC Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 
VČSAV Věstník ČSAV (Prag ) 
VfZ Vierteljahrsheft e für Zeitgeschicht e (Stuttgart ) 
VPZ M Vědecké prác e Zemědělskéh o muze a (Prag ) 
VSWG Vierteljahresschrif t für Sozial-  un d Wirtschaftsgeschicht e (Wiesbaden ) 
W M Vlastivědný věstník moravský (Brunn ) 
WS Di e Welt der Slaven (München ) 
ZBL G Zeitschrif t für bayerisch e Landesgeschicht e (München ) 
Zf G Zeitschrif t für Geschichtswissenschaf t (Berlin-Ost ) 
ZfO Zeitschrif t für Ostforschun g (Marburg/L. ) 
ZR G Zeitschrif t der Savigny-Stiftun g für Rechtsgeschicht e (Weimar ) 
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