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I M A G E S O F A N T I - M A J E S T Y I N H U S S I T E L I T E R A T U Ř E 

ByJohn Klassen* 

Majesty was par t of an elaborát e politica l superstructur e built up in th e middl e ages 
by politica l theorist s and kings to justify a ruler' s claim to obedienc e from th e people . 
A perso n claimin g majesty had to be militaril y able and valorous , a membe r of a splen-
did lineage and orthodo x in religion , and overall had to show princel y and persona l 
qualitie s tha t elicited admiration . Th e coronatio n and accompanyin g regalia embodie d 
before th e public th e essence of majesty. Althoug h th e peopl e had no forma l mean s of 
withdrawin g obedienc e from th e king, implici t in medieva l politica l though t was th e 
idea tha t th e ruler had to retai n th e respec t of thos e whom he ruled . I t is relatively easy 
to trac e th e developmen t of official ideology. What is less clear is whethe r or no t com -
mo n peopl e were convince d of th e merit s of royal rule or merel y coerce d int o accept -
ing it. 

Th e Hussit e revolutio n of th e fifteenth Centur y offers an opportunit y to examin e 
populä r attitude s to kingship . Fro m 1419 to 1434 peasants , urba n commoner s and 
patriciate s with allies from th e nobilit y kept th e heir-apparen t from assumin g th e 
crown . Accordin g to Františe k Grau s * Hussite s were exceptiona l in tha t the y discarde d 
the notio n of th e good king corrupte d by evil councillor s wherea s th e peasant s of th e rest 
of Europ e did no t challeng e kingship as such . Th e peasant s were assisted in thei r revolt 
by Wycliffite-Hussit e ideas on churc h office which asserted tha t unqualifie d clergy 
were no t worth y of obedience . Thi s principl e was easily carrie d over int o secular poli-
tics. Th e mos t explicit attac k on th e monarc h foun d in Hussit e literatuř e was tha t of 
Laurenc e of Březová, Maste r of Arts from Charle s University . Accordin g to his sati-
res, images of majesty had taken roo t amon g th e commo n people , henc e his efforts to 
eradicat e them . O n th e othe r hand , th e desecratio n of th e temporar y tom b of Kin g 
Wenceslas IV indicate s tha t some peasant s shoo k off th e aura of majesty rathe r quickly 
onc e th e king was dead . 

Th e establishmen t of majesty was par t of th e stratégy of buildin g royal government . 
Medieva l ruler s neede d to persuad e thei r subjects of thei r own importance . Bohemia n 
kings were no t different . Přemys l Otaka r I I (1253-1278) , a membe r of a native 
dynasty , used seals, coin s and othe r objects to carr y th e Symbols of his family and 
spread ideas of maj esty. H e had a slogan etche d int o th e pavemen t of th e floor ofth e cha -
pel of his Castle Zvikov, which identifie d him with gold, create d an image of splendou r 

* This paper was presente d in June 1990 at a Conferenc e on Rulership „FromAbove " and „From 
Below" sponsore d jointly by Majestas: Rulership , Souveraineté , Herrschertum ; the Maison 
de Science de l'Homme ; and the École des Haute s Étude s en Sciences Sociales in Paris and 
supporte d financially by the Social Science and Humanitie s Research Counci l of Canada . 

1 G r a u s , František : Fro m Resistanc e to Revolt: The Late Medieval Peasan t Wars in the Contex t 
of Social Crisis. In : The Germa n Peasan t War of 1525. Ed.byjano s B a k. Londo n 1976,5. 
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and sought to transfe r Goď s grace to th e ruler 2. Use of imagery was par t of a deli-
berat e propagand a progra m on th e par t of Otaka r to gain his politica l ambition s in-
cludin g th e loyalty of his subjects by impressin g the m with images of greatness . 

Image s of majesty were enhance d even mor e by Charle s IV (1346-1378) , a membe r 
of th e Luxembour g dynasty . Hi s eff ort s were designed to establish his authorit y in th e 
Germa n empir e as well, but it was his work in Bohemi a which was remembere d with 
nostalgia by th e Czechs . Th e politica l principle s upo n which Charle s built royal 
power include d continuit y with th e Přemysli d dynasty , linkin g th e Bohemia n and 
Roma n thrones , joinin g th e Czec h and th e Carolingia n traditions , establishin g an 
allianc e with th e Church , and a patrioti c identificatio n with th e Czec h lands , its sover-
eignty and economi c well-being . H e also ušed th e feudal hierarch y to centraliz e his 
government , he strengthene d th e charismati c elemen t of th e ruler' s authority , by 
supportin g cultur e and learnin g and he pursue d a policy of peace 3. 

Charle s IV adroitl y glorified his perso n and dynast y throug h sacral mean s and con -
sciously create d an ideology of a royal, rulin g tradition , based on th e pre-Christia n 
Přemysli d and Christia n St. Wenceslas traditon 4 . Hi s images of majesty were commu -
nicate d to th e public on wall paintings , in th e architectur e of royal Castles such as Karl -
stein and in th e ston e bridge over th e Vltava built in 1357. Hi s establíshmen t of Charle s 
Universit y (1348), built for th e trainin g of theologian s for th e empir e as a whole , also 
enhance d th e king's authorit y because its graduate s helpe d him formulat e royal legal 
principles 5. 

Hi s son, Wenceslas IV (1378-1419) , name d in honou r of th e country' s saint , at-
tempte d to followin his f ather' s f ootstep s by buildin g up royal government . Hi s misfor-
tun e was tha t he was twice capture d by an arm y led by th e Czec h nobility , th e secon d 
tim e allied with th e heir-apparent , Wenceslas' s half brother , Sigismund . These defeats 
no t onl y forced him to give up his plan s for a stron g royal government , but also 
seriously undermine d his claims to majesty, since a king was expecte d to be militaril y 
successful. Hi s reputatio n for drinkin g wine and frequen t drunke n states furthe r 
undermine d his claims to th e dignit y of majesty 6. 

Sigismun d had openl y declare d tha t he would no t tolerat e Hussit e ideas of reform 
and tha t he would lead th e campaig n to brin g Bohemi a back int o th e fold of th e Roma n 
church . Thi s Situatio n forced th e Czech s to raise question s abou t th e natur e of politi -
cal rule and to com e up with alternative s to th e monarchy . Some , mostl y Catholi c in 

2 Khu t an , Jiří: Dvorské uměn í a zakladatelské dílo krále Přemysla Otakar a II . ve světle 
dobovéh o politickéh o myšlení [Courtl y Art and the Foundin g Work of King Přemysl Ota-
kar II in Light of Contemporary  Politica l Thought] . Folia Historic a Bohemic a 12 (1988) 
197-198,203 . 

3 Seibt , Ferdinand : Karl IV. Ein Kaiserin Europa , 1346-1378. Münche n 1978. -  Spěvá -
čekJiří:KarelIV.Životadílo(1316-1378)[CharlesIV.LifeandWork.Prahal979,261-325 . 

" Spěváček : Karel IV. 273-274, 289-290, 321-322. -  Se ib t , Ferdinand : Hussitenstu -
dien. Personen , Ereignisse, Ideen einer frühen Revolution . Münche n 1987, 133-151 for the 
nobility' s sense of cohesion . 

5 Se ib t : Kaiser in Europ a 179-185. - Spěváček : Karel IV. 323-324. 
6 Fo r the reignof Wenceslas, seeB a r to š , F.M. : Cech y v době Husově 1378-1415 [Bohemi a 

in the Hussit e Era 1378-1415]. Prah a 1947, 5-230. - K l a s s e n , John : The Nobilit y and the 
Makin g of the Hussit e Revolution . New York-Boulde r 1989, 47-60. 
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religion , backed Kin g Sigismun d and believed in kingship . Anothe r group , mostl y 
moderat e Hussites , supporte d the institutio n of th e monarch y but no t Sigismun d 
because the y wante d th e right to practic e th e principle s of th e Hussit e reform move-
ment . Laurenc e of Březová, a universit y master , who in th e Summe r of 1420 wrote th e 
satires unde r discussion attackin g Kin g Sigismunďs claim to majesty, belonge d to thi s 
group . Lastly ther e were th e radical s who wante d to get rid of th e monarch y because 
it was par t of th e old corrup t systém. Fro m 1420 unti l 1434 th e Hussites , squabblin g 
intermittentl y amon g themselves , kept Kin g Sigismun d from claimin g his throne . In 
th e cours e of events the y defeate d four Europea n invadin g armies . 

Laurenc e of Březová whose chronicl e of th e revolutio n is on e of ou r mos t valuable 
sources , is also generálky assumed to be th e autho r of th e works analyze d here which 
were collecte d in th e Bautze n manuscrip t publishe d by Jiří Daňhelk a in 1952 7. The 
Grievance ofthe Czech Crown against the Hungarian King and the Council ofčon-
stance (Henceforth-Gnefiíwce ) and The Czech Crown's Rebuke of the Hungarian 
King, that he accepted the Crown improperly and that he violently oppresses the Czech 
Kingdom (Henceíorái-Rebuke)  deal mos t fully with Sigismunďs kingship . Both were 
publishe d in Czec h and Latin versions. Ferdinan d Seibt shows tha t th e Czec h text of th e 
Grievance, date d 20 Jun e 1420, was intende d for th e masses who were largely illiterat e 
and was mor e scathin g tha n th e Latin text writte n in July 1420. Th e Rebuke  was writ-
ten just after Sigismunďs curtaile d coronation , probabl y in August or September . Th e 
Latin edition s were mean t for the educate d and Europea n wide public . Furthermore , 
th e Hussite s had defeate d th e crusader s on Vítkov Hil l between th e Czec h editio n and 
th e secon d Latin on e (Th e first Latin editio n disappeared) . Th e moderat e Hussite s 
believed th e royalists were prepare d to negotiat e and so the y wante d to build , no t tear 
down , bridges. Henc e th e criticism s of Sigismun d were moderate d in th e Latin 8. 

Ferdinan d Seibt and Jiř í Kejř poin t ou t tha t on on e level th e satires wante d to justify 
and legitimat e th e people' s resistanc e to thei r crowne d king by using th e legal and 
politica l arguments 9. Fo r example th e cities had no t given thei r approva l to th e coro -
nation . O n anothe r level, perhap s mor e important , th e message with its graphic de-
scription s of th e king's anti-majesti c characte r and behaviou r was addresse d to th e 
simple folk whose implici t suppor t for a successful monarc h was essential . Politica l 
theorist s knew tha t withou t th e suppor t of th e peasant s th e head or ruler coul d no t 
govern effectively10. Communicatin g with th e commo n peopl e before th e inventio n 

7 D a ň h e l k a , Jiří (ed.) : Husitsk é skladby Budyšínského rukopisu [Hussit e Composition s in 
the Bautzen Manuscripts] . Prah a 1952, 23-40. Latin versions, Satira Regni Boemie in Regem 
Hungarie Sigismundum and Corona Regni Boemie Satira in Regem Hungarie Sigismundum, 
168-178. The Bautzen manuscrip t collectio n include s two othe r satires, one of which addres-
sed the lay nobilit y and anothe r the burghers of Kutn á Hora . 

8 Seibt : Hussitenstudie n 19-23. 
9 7foW.-Kejř,Jiří:Husité[TheHussites].Prahal985 , 105-106. 
0 Fo r example, the twelfth century , John of Salisbury: The Statesman' s Book of John Salis-

bury. Tr. by John Dickenson . Ne w York 1963, reissue of 1955 and 1927 editions , 66. -
Machiavell i affirmed the need for populä r approval as well. Cf. The Prince. Tr. by Harvey 
C. Mansfieldjr . Chicago 1985,40-41 , 87. -Se e also Kern , Fritz : Kingship and Law in the 
Middle Ages. New York 1970, 53. 
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of th e printin g press was largely throug h th e spoken word althoug h rebels also ušed 
visual art to mak e thei r čase. Thu s th e studen t reformer s in Pragu e combine d words 
with brilliantl y coloure d picture s illustratin g what the y considere d papa l and ecclesi-
astical abuses. Wide use of thi s "hybridized media " throug h woodcut s as in th e six-
teent h Centur y had to await th e inventio n of th e printin g press. Despit e th e Bohemia n 
people' s reputatio n for literacy , mos t commo n peopl e would háve hear d these satires 
read in church , tavern or ope n meetings . Speaker s and writers hopin g for th e ears of 
the commo n peopl e ušed concret e and graphic images. Abstraction s and generaliza -
tion s were less effective in persuadin g them . Vivid portrayal s of action s and clear 
unambiguou s characterization s of th e good or th e evil, which characteriz e Laurence' s 
satires, promise d bette r result s in gettin g th e attentio n of an audienc e still largely 
illiterate 12. 

Th e Czec h editions , then , had as thei r goal nothin g less tha n th e tota l annihilatio n of 
Sigismunďs claims to dignit y and majesty in th e public mind . The y pulled n o punche s 
in attackin g Sigismunďs characte r and ušed standar d medieva l images of royal majesty 
as well as some notion s specific to Bohemia' s histor y and turne d these upside down . 

Laurenc e satirized Sigismunďs militar y failures contrastin g the m to model s of chiv-
alry, valour and honour . H e reversed th e king's claims to sacral characte r and turne d 
him int o a démoni e figuře. H e hinte d tha t Sigismunďs birth migh t no t be legitimat e 
and henc e his claim to participat e in th e splendou r of royal dynastie s of Bohemi a was 
invalid. H e was no t on e with his people . H e was a ma n withou t princel y qualities , 
indee d with attribute s th e exact opposit e of kingliness. Sigismunďs coronatio n mad e 
no différence , because n o amoun t of holý oil coul d chang e th e anti-majesti c characte r 
of Sigismun d and mak e him int o a king, worth y of the people' s obedience . 

Monarch's Military Ability 

Czec h monarchia l tradition s followed dosely thos e of th e rest of Europe . Přemys l 
Otaka r I I in th e thirteent h Centur y strove to build up royal power at hom e and abroa d 
and develope d an ideology of royal power modele d on th e knightl y cultur e of western 
Europe . On e of his mor e ostentatiou s coin s showed th e figuře of th e king with 
crowne d head , riding on a horš e and holdin g an outstretche d sword. Th e othe r side 
had th e words REX OTAKAR VS.  Such glorificatio n of courag e and of knightl y skills 
was tied to th e idea of th e king as defende r and guaranto r of th e peace 1 3. 

Laurenc e compare d Sigismun d with his father , Charle s IV in his first satiře . Charle s 
was bette r know n for his policy of seeking to resolve dispute s peacefull y and he kept 
Bohemi a free from invasion by enem y forces for forty years. Hi s friends said tha t 

11 Sc r ibne r , Robert : Fo r the Sake of the Simple Folk . Cambridg e 1981, 3-4. See also 
Howar d K a m i n s k y and others : Nichola s of Dresde n and the Dresde n Schoo l in Hussit e 
Prague . Introductio n to Master Nicholas of Dresden, the Old Color and the New. In : Trans-
action s ofthe American Philosophica l Society, N.S . 55, part 1. (1965) 5-28. 

12 G u r e v i c h , Aron: Medieval Populä r Culture . Problem s in Belief and Perceptions . Cam -
bridge 1988, 16-17. 

13 K u t h a n : Dvorské uměn í 205-206. 
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even his victorie s cam e peacefully because Go d visited deat h upo n his rivals so tha t he 
did no t need to raise armie s for battle . H e pu t down interna l feuds by force and be-
cause of his peace and orde r his peopl e were free to pursu e thei r goals and th e activities 
of thei r livelihood 14. Hi s image as a chivalrou s knigh t and courageou s warrio r was 
intac t and Laurence , speakin g for th e Crow n of th e Czec h kingdo m and as th e spouse 
of th e monarc h laude d Charle s by using gender based images. Charle s was " . . . a ma n 
flourishin g with th e lively manlines s of verdan t strength , yes even, as I am convinced , 
a living pictur e of manl y virtue , . . . " 1 5 H e had exalted th e dignit y of th e Czec h crown 
by extendin g its borde r so tha t amon g Europe' s kingdoms , Bohemi a appeare d in th e 
diplomati c pavilions of Europ e as an exalted queen living in peacefu l prosperity . 

In contras t Laurenc e satirized what he saw as Sigismunďs militar y weakness and 
cowardic e which he gave feminin e character . In th e Rebuke  he describe d two of th e 
king's recen t militar y encounters ; on e against th e Turk s and th e othe r with th e Huss -
ites . In th e battl e against th e Turks , def eat cam e because of Sigismunďs weakene d State 
after spendin g tim e with harlots . Laurenc e drew attentio n to th e Apostle Paul' s words 
tha t no t on e will be crowne d unless he has proved himsel f in battle . H e complete d th e 
imagery of gender opposition s by describin g Sigismun d as on e feminize d or weakene d 
because before his battl e with th e Turk s he had cavorte d with prostitute s or immora l 
females: 

. . . you became so greatly effeminated/weakene d [a pun in Czech ] throug h the lustful pleasure 
of mere harlots , tha t you dared not put on your armo r nor did you see the enemy hosts, but . . . 
you fled with a most shameful flight16. 

Laurenc e saw th e feminin e as on th e on e han d frail but also as stron g and threatenin g 
to men . I t was throug h wome n tha t men were disabled . 

H e the n turne d to a mor e recen t incident , Sigismunďs attac k on Prague , specifically 
th e battl e for Vítkov Hil l on a July evenin g in 1420. O n thi s hill were some 20-3 0 
def ender s includin g two wome n and a girl. In anticipatio n of th e attac k a wall had been 
reinforce d and a numbe r of woode n hut s or cabin s had been built 1 7. H e lampoone d 
th e king as on e who coul d no t even break th e flimsy woode n slats, let alon e fortified 
walls and Castles: 

You arranged your army for war, advancin g gloriously towards her wooden huts , built with 
slats of wood mean t for a sheepfold, and here attacke d with bold hand , having a thousan d troop s 
for each defende r of the hut . You were frightened , perhap s by the scary sound of of a dry leaf or 
perhap s by the snap of the harvest flail, you shamefully fled and lost the bravest part of your 
great following, . . . I 8 

Seibt : Kaiser in Europ a 189. - S p ě v á č e k : Karel IV. 324-325. 
D a ň h e l k a : Husitské skladby 24. In Latin : „ipse nimiru m vir, virtutis vivido virore vires-
cens, imo ut arbitror , omniu m virtutu m viva imago, . . . " 168. 
Ibid.  38. (jediné Ženk y vilným kochání m taks velice byl zžeňal) Latin : scorti oblectament o 
adeo effeminatu s (176). 
T o m e k , W.W.: Dějepis města Prah y [The Histor y of the City of Prague] . Vol. 4. Prah a 
1899, 78-80. - B a r t o š , F . M . : Husitská revoluce [The Hussit e Revolution].  Vol. 1. Prah a 
1965, 99-100. - M a c e k , Josef: Tábor v husitském revolučním hnut í [Tabor in the Hussit e 
revolutionar y Movement] . Vol.2. Prah a 1955, 212-214. 
D a ň h e l k a : Dvorské uměn í 38. 
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Laurenc e taunte d Sigismun d for his defeat at th e hand s of peasant s and commoner s 
includin g wome n and childre n who mad e up muc h of th e Hussit e armies . Nin ě years 
later Sigismunďs aristocrati c allies would chid e him for his defeat at th e hand s of 
peasants 19. Hi s shamefu l flight in th e darknes s when confronte d by these new war-
riors was n o knightl y defense . Laurenc e continue d by comparin g him to a rabbi t 
whose best defense was to tur n his back in flight. 

Omostmadofmadprinces , [tothink ] tha t these just describeddeedscouldmak e anyon e worthy 
of my crown, whoever makes this mistake is like a hare amon g most ferocious animals , who 
being by natur e withou t any defense and chased by ferocious dogs, for a defense has nimble 
flight and oftentime s shows his back to his pursuers . [Such a one] would not merit coronatio n . 

H e portraye d him as a bricklayer who does thing s upside down . Hi s profession s is 
to build walls and house s but instea d he hires himsel f ou t for a small wage and destroy s 
walls, house s and Castles. Thi s phras e summarize s Laurence' s approac h to Sigis-
munď s right to th e throne . H e is a person called to on e task but perform s its opposite . 
In his claim to build majesty he has in fact destroye d it. 

Sacral Character of Majesty 

Fro m th e early middl e ages, Europea n ruler s overlooke d th e disagreeable ramifica -
tion s for behaviou r of Christ' s deat h on th e cross and strove to identif y themselve s 
with th e ruler of heaven . Thi s is tru e also of th e Czechs . Přemys l Otaka r I I sacralized 
rulershi p by identifyin g royal splendou r with th e relic of the cross of Jesus and his pas-
sion. H e had a cross mad e with th e words REX OTACARVS ME FECTTcarved on 
it. Thu s th e Přemyslid s identifie d thei r own dignit y and person s with th e makin g of 
thi s cross. Th e connectio n of a king with th e crueified Chris t reflected a ruler' s claim 
to be his representativ e on earth 2 1 . 

Charle s IV also encourage d th e peopl e to identif y his kingship with tha t of Go d by 
linkin g himsel f with Charle s th e Grea t who received th e gift of a divine sword. H e 
built a chape l in th e imperiá l residenc e in Nieder-Ingelhei m on th e Rhine , at th e sup-
posed birthplac e of Charle s th e Great , consecratin g it in memor y of th e saint by tha t 
nam e and of St. Wenceslas . Accordin g to ancien t legend an angel of Go d gave Charle s 
th e Grea t a sword which later becam e par t of th e group of hol ý objects protecte d here . 
Dedicatin g th e crown of St. Wenceslas , th e imperia l jewels and sacred objects to 
Charle s th e Grea t reinforce d th e inviolabilit y and saintly characte r of th e symbols of 
the Czec h statě and at the samé tim e th e majesty and sacral power of the on e who wore 
them 2 2 . 

Kejř : Husit é 156-157. -  Klassen , John : Women and Religious Reform in Late Medieval 
Bohemia . Renaissanc e and Reformatio n 5 (1981). - K e j ř , Jiří: Zur Bauernfrage im Hussi-
tentum . Jahrbuc h für Geschicht e des Feudalismu s 7 (1983) 65. 
D a ň h e l k a : Husitsk é skladby 39. In the dialogue between Prague and Kutn á Hor a he 
added tha t if Sigismund had had feathers he would have flown away (p. 139). 
Ku tha n : Dvorské uměn í 197-198. 
Spěváček : Karel IV. 296-298. 
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In keepin g with th e min d set of his day, Charle s develope d th e charismati c elemen t 
of his authorit y throug h th e use of populä r piety and too k advantag e of th e potentia l 
for monarchica l dignit y which populä r belief in th e supernatura l and th e sacred offered. 
Th e Churc h helpe d his efforts by emphasizin g th e sacred characte r of his perso n and 
of th e crown of St. Wenceslas . To Charle s IV himsel f th e holy fragment s of th e cross 
ma y have been mor e importan t tha n th e crown  2 3 . H e pu t his own piet y to profan e end s 
and publicly paid respec t to th e cult of a numbe r of saints , collecte d thei r relics and dis-
played th e imperia l holy objects and went on pilgrimages. Hi s piety , in orde r to play 
its politica l role , had to be placed on public view. 

In contras t to thi s populä r image of th e sacral and piou s Charles , Laurenc e showed 
Sigismun d as th e enem y of Christ , inspire d by th e devil, and a malefactor . In The 
Grievance, having describe d Sigismunďs violations , abuse and murde r of priests , 
widows, wome n and orphans , Laurenc e wrote : 

This is certainl y not  a human , created by your loving hand , if I may have your permission to 
say so, but rathe r the most murderou s poisonou s viper's offspring, who at his birth wants to 
lacerat e not  only his mother' s womb but destroy the whole body. He is, I think , the horribl e 
dragon seen by your beloved apostle , red, with seven heads, ten horn s and crowned with seven 
crowns and with ten stars, who lures the glorious woman and with gluttonou s lips strains to 
murderousl y devour her noble fruit born in pain 24. 

Th e pop e had sent his nuncio , Fernandus , to advise and encourag e Sigismun d in his 
Crusad e to extirpat e Hussitism . Laurenc e wante d to show tha t th e counse l he gave 
Sigismun d cam e no t from th e apostoli c seat, but from th e devil. Her e again Laurenc e 
too k th e papacy' s claim to represen t Chris t and turne d it upside-down . Fernandus , he 
said, was no t th e ambassado r of th e apostles , but rathe r of him who was a murdere r 
from th e beginnin g of creation , of him who caused th e first murde r between brothers , 
a liar and false father , in short , of th e devil25. 

In The Rebuke  Laurenc e similarly deprived Sigismun d of his claim to holiness . 
Because he had violated th e law and blaspheme d eterna l trut h he was no t entitle d to th e 
sacred ointmen t of hol y chrism . In his words: "And what activity has Chris t with 
Belial, what friendshi p virtue with sin and hol y oil with th e Shoulder s of th e ugliest of 
all sinners?" 2 6 Th e language was clear and unambiguou s and referred to Biblical 
incident s and character s familiär to th e average person . 

Distinguished Lineage 

Bohemia' s royalt y claime d a prou d lineage. Otaka r I I had ušed th e cult of ancestor s 
to enhanc e his majesty by pointin g to th e continuity , legitimac y and venerablenes s of 
th e family. Th e triumpha l arch of th e Churc h of th e Hol y Saviour in the monaster y of 
th e Blessed Anežka shows idealized sculpture s of the precedin g five Czec h kings, 

Seibt : Kaiser in Europ a 191-192. - S p ě v á č e k : Karel IV. 322. -  See also G u re v ich : 
Medieval Populä r Cultur e 377ff. 
D a ň h e l k a : Husitsk é skladby 25. 
Ibid. 28. This passage has been omitte d from the Latin . 
Ibid.  33. 
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and wives, endin g with Otaka r IL In orde r to strengthe n his rule over th e Austrian 
land s Otaka r assimilated theme s from th e coa t of arm s of thei r ruler s as well2 7. 

Charle s tied th e new Luxembour g dynast y to th e venerabl e and Slavic Přemysli d 
includin g its pre-Christia n roots . Hi s mothe r was Quee n Eliška Přemyslovna , a fact 
continuousl y emphasize d in royal documents . Hi s claim to honourabl e ancestr y was 
also tied to th e transferenc e of th e crown of th e Grea t Moravi a kingdo m to Bohemi a 
unde r Vratislav. Th e Luxembourg' s Slavic characte r and tie to th e Moravia n empir e 
was propagate d in th e legend of St.Proco p which connecte d it to St. Wenceslas . 
Accordin g to this , princ e Bořivoj and princes s Ludmil a were baptize d by Archbisho p 
Methodiu s in th e cathedra l of St. Vitus in Velehrad thu s cleverly joinin g tha t sanctuar y 
to th e metropolita n St. Vitus cathedra l in th e Pragu e castle . Th e poin t was to show tha t 
bot h Luxembour g Roma n empero r and Czec h king cam e from long standin g Czec h 
dynastie s accordin g to th e female lineš . 

H e also encourage d th e pre-Christia n traditio n of Přemys l Orá č (plowman ) whose 
relics were associate d with Vyšehrad castle so tha t it becam e th e object of pilgrimages 
and he grante d th e village, where Orá č had stopped , freedom from taxes. Mor e impor -
tan t was his cultivatio n of th e Christia n Wenceslas in suppor t of his conceptio n of th e 
Czec h statě . 

Th e chape l of St. Wenceslas was built upo n th e grave of th e saint in th e Cathedra l of 
St. Vitus in Pragu e castle. A new crown of th e Czec h kingdo m was mad e of gold and 
transferre d int o th e protectio n and possession of St. Wenceslas . At th e samé tim e he 
raised th e chorál e of St. Wenceslas to an importanc e similar to tha t of a nationa l an-
them 2 9 . 

Charles' s identificatio n of th e Czec h and th e Carolingia n traditions , whose religious 
purpose s we saw above, was also designed to enhanc e th e Luxembour g kings. In Bohe -
mia th e link to Carolingian s was symbolized in th e Chape l of th e Hol y Cros s in th e 
royal castle of Karlstei n which was to be th e cente r of th e empir e and th e world . Her e 
he placed th e imperia l crown jewels, holy objects and relics from all over Europe , to 
be protecte d by th e saint of Charle s th e Great . Th e prestige of bot h Přemysli d and 
Carolingia n tradition s were tappe d to add lustre to th e Luxembourgs . 

Although he respecte d th e first thre e Luxembour g kings, in his satires Laurenc e 
showed a preferenc e for th e native Přemysli d dynasty . When referrin g to Wences-
las III , th e last male of th e family, he says "my very own ancesto r and mos t beloved 
spouse" and when referrin g to John , th e first of the Luxembourgs , he wrote : "H e 
John] , althoug h a foreigner , held me in loving favour and diligently promote d m y 
glory." Charles , as we have seen was describe d in glowing term s and even Wences-
las IV, he portraye d positively as "the illustriou s princ e of piou s memory , . . . a kind 
guardian , althoug h bette r describe d as a humbl e friend , as a gentle manage r and a 
loving comrade . I rested in quie t peace unde r th e shado w of his wing, gifted with 
overwhelmin g joy and th e abundan t fruitfulnes s of all tha t is good." 3 0 

Ku t h a n : Dvorské uměn í 200-203. 
Spěváček : Karel IV. 290-292. 
Ibid.  297. 
D a ň h e l k a : Husitské skladby 24. 
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O n th e othe r han d Laurenc e contraste d Sigismunďs characte r to th e illustriou s 
forebear s and east suspicion on his legitimacy . Referrin g to Charle s he adde d th e line, 
"and as I suppose , th e fathe r of the said Sigismund. " M To emphasiz e his lack of gran-
deur , Laurenc e referred to Sigismund , no t as a branch , but as a twig of a foreign nobl e 
root , diseased and covered with düng . Th e imagery is again on e with which th e ordi -
nar y perso n coul d identifiy , whethe r artisan fertilizing a small garden in town , or cot -
tager his or he r toft . Accordin g to Laurence , Sigismunďs abandonmen t of Joh n Hus s 
at Constanc e deprived him of any claim to royal blood and characte r and he placed 
him at th e botto m end of th e medieva l social hierarchy . As he pu t it: " . . . it would 
exceed th e highest of all kindness,. . . to také as husban d thi s ignoble serf [nešlechtník]." 
Appealin g to th e heavenl y judge, Laurenc e added , "Knoc k down thi s sickly head from 
thi s sinful house , there , no t native born , but throug h following his own bad ways."3 2 

Thu s th e lineage is to com e to an end when its membe r is unworthy . 

Monarch's Tie to his People 

Th e ruler' s tie to his peopl e and his action s on behalf of thei r overall welfare was an 
importan t medieva l principle . Otaka r I I kne w tha t royal power and glory went han d 
in han d with a health y and large population . Th e foundin g charte r of th e town 
Poličk a in 1265 acknowledge d tha t a large populatio n reflected th e glory, honou r and 
power of royal majesty and of th e realm . I t was God' s will and in th e ruler' s and th e 
people' s interes t to enhanc e living conditions 3 3. 

Charle s IV to o recognize d th e importanc e of a stron g econom y for his people' s pros -
perit y and well-being . Hi s economi c measure s were par t of his stratégy to build up 
royal power . H e tried to shift th e main Europea n east-wes t trad e rout e throug h 
Bohemia . H e remove d obstruetions , such as weirs, on th e Vltava. H e regulate d sluices 
and floodgate s for rafts and boats , built a fleet of ships for th e Elbe , remove d numerou s 
dutie s from river traffic, built a por t in Pragu e and established a special cour t to deal 
with dispute s involving river traffic 34. 

Hi s own mentalit y was mor e Frenc h tha n eithe r Germa n or Czech . Yet his identifi -
catio n with th e Czec h characte r of his peopl e was importan t to the m and the y believed 
he was on e of them . At his funera l Vojtěch Raňků v ušed th e term pater patriae to de-
scribe Charles ' identificatio n with th e land and with dynasti e or Přemysli d patriotism . 
Charle s expecte d th e clergy to kno w th e Czec h language and established monasterie s 
exclusively for th e Czec h Speakers . Th e Golde n Bull of 1356 mad e Czec h on e of the 
official languages of th e Empir e by requirin g tha t th e childre n of th e imperia l elector s 
learn Czec h and Italia n from the age of 7 to 14. H e felt tha t th e mor e peopl e could 
understan d the m and be understoo d by the m th e mor e th e subjects' need s would be 
me t and in thi s way "contribut e to imperia l majesty." 35 

Ibid. 23. 
Ibid. 27, 30. See also 40. 
K u t h a n : Dvorské uměn í 199. 
Spěváček : Karel IV. 307-314. 
Ibid.  305-306. 
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Laurenc e describe d Sigismun d as on e who had repudiate d his tie with th e Czec h 
peopl e bot h in destroyin g thei r econom y and tryin g to suppres s thei r culture . In The 
Grievance, Laurenc e began by describin g th e Crow n of Bohemi a as th e mothe r of 
Sigismund , having nurse d him , taugh t him moral s and traine d him in princel y ways. 
On e of th e king's ungraciou s response s had been to maltrea t Bohemia' s native sons. 
H e criticize d Sigismun d for th e plunderin g and murderin g tha t accompanie d th e cap-
tur e of Procop , margrave of Moravia , two decade s earlier . H e blame d him for th e 
death s of Bohemia' s beloved sons, Joh n Hus s and Jerom e of Pragu e at Constanc e and 
for the deat h of th e Pragu e merchant , Joh n Krása in Wrocla w in th e spring of 1420. 

In contras t to Charles ' identificatio n with th e Czec h people , Laurenc e accused 
Sigismun d of deceitfull y spreadin g stories tha t th e natio n was mad e up of disgraceful, 
base and outrageou s sinner s in an effort to destro y its reputation . The n in a passage 
omitte d from th e Latin , he wrot e tha t Sigismun d wante d to " . . . obliterat e th e vener-
able family of th e Czec h race from th e land and workin g to plunde r it with all his 
strength , money , cunnin g and energies; , . . " 3 6 Laurenc e asked th e heavenl y judge 
whethe r ther e was anyon e less grateful tha n thi s ungraciou s ingrate , using term s de-
scribing th e antithesi s of majestic qualitie s such as grace and honour . H e too k resource s 
mean t for th e commo n defense and used the m "to destro y me and my childre n . . . [he] 
burn s th e land [vlast] unde r m y dominion , with tremendou s fires, plunder s th e 
orchard s and fields, adulterousl y ravishes all kind s of towns , soaks the m with th e 
blood of th e innocent , . . . " 3 7 

In The Rebuke,  Laurenc e asked why Sigismun d wante d to be th e Czec h king (český 
král) since th e land was soiled by a heresy which he is tryin g to wipe out . As such he 
ough t to distanc e himsel f from th e land as on e would from a sick person . H e added , 
"If you want to be called th e Czec h king, you ough t no t so awfully to vilify th e Czec h 
language." 38 

Princely and Human Qualities 

Th e Churc h had extensively describe d the qualitie s of an ideal Christia n prince . 
Joh n of Salisbury (1120-1180 ) represente d the m well. Th e Christia n princ e held a reli-
gious office even thoug h inferio r to a priest . H e served, no t his own justice, but God' s 
and in his quest after equit y compare d all thing s rationally . H e was sexually chast e and 
gencrous . H e shoul d kno w th e Law of Go d if he was himsel f illiterate , he would take 
th e counse l of me n of letter s and the n his affairs would prospe r rightly. A prince' s 
humilit y shoul d be roote d in his fear of God . H e mus t be prepare d to punis h wrong-
doer s severely but shoul d prefer moderation . H e should be friendly and kind for "A 
plcasan t addres s and graciou s tongu e will win for him a reputatio n of benignity. " 
Hi s reward shall be a long reign for himsel f and his dynasty . 

D a ň h e l k a : Husitské skladby 28. 
Ibid. 
Ibid. 
TheStatesman'sBook38 , 48. Seealsoó , 16for justice, 19forchastity , 24-31 forlearningth e 
Law of God , 32-36 for humilit y and 37-42 for Standard s of punishment . 
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Laurenc e describe d Sigismun d in term s totall y antagonist i c t o thes e accepte d ideals . 
H e frequentl y s t run g togethe r a n u m b e r of opposi te s suc h as: 

. . . he has clothe d himsel f in th e appearanc e no t of an heir , but of a murderer , no t of a spouse , 
but of an enemy , no t of a caretaker , bu t of a destroyer , no t of a defender , bu t of an assailant ; 
and has shamefull y change d himsel f from his natura l huma n qualitie s int o the passion s of a 
wild animal . . . with an unprecedente d wild fury he rages against me , a deserte d widow but also 
a mothe r and well-know n benefactor , and strives to east int o th e loathsom e dust th e famou s 
majesty [výsost] of my glory4 0. 

Th e au tho r insiste d tha t th e C r o w n retain s majest y even w h e n th e kin g ha s lost it . 
H e the n proeeede d t o describ e w h a t h e calls Sigismunď s mos t characteristi c evil 
deeds . Thes e includ e attackin g exactl y thos e w h o m th e C h u r c h h a d called o n kings t o 
protéc t : clergy, virgins an d children , an d destroyin g livelihood s ra the r tha n enhancin g 
economi c life. Adressin g th e "eterna l B i shop" , h e asked rhetorically , 

Ho w man y virgins have been violated -  and man y of these have been shamefull y abused to th e 
poin t of death ! Ho w man y honourabl e unsullie d marriag e beds have been sullied! Ho w man y 
widows have had thei r beaut y shamefull y seized! Ho w man y widowers, widows, ho w man y 
orphans , and ho w man y childless, poor , needy , wretche d and distressed has his evil han d 
destroye d . . . 4 1 

Laurenc e also portrayed-Sigismun d n o t as h u m a n , b u t as an animal , a favorit e p lo y 
amon g propagandis t s in th e lat e middl e ages 4 2 an d as on e deprive d of reaso n whic h 
accordin g t o con tempora r y Italia n humanis t s was th e fundamenta l characteristi c of 
th e h u m a n be ing 4 3 . H e describe d h i m alternatel y as a dea f snake , asdog-l ike , as a rapa -
ciou s fox, a greed y wolf an d as an "ass place d nex t t o a stand , no t comprehend in g th e 
violin , . . . " as th e musicia n plays it . H e describe s h i m as a mons te r of unreasonable -
ness , bl inde d by an eno rmou s fascinatio n t o deface , r o b an d des t ro y th e Czec h 
c rown ' s glory, p rope r t y an d health . Becaus e h e ha s forgotte n he r generosit y h e is a 
shameles s rasca l [nestydatého hanebníka]H. 

J o h n of Salisbur y promise d a pr inc e w h o rule d accordin g t o Chr is t ia n principle s a 
lon g reign an d peacefu l success ion 4 5 . T o illustrat e tha t Sigismun d is n o Chr is t ia n 
prince , Laurenc e asked G o d t o " K n o c k d o w n thi s sickly hea d fro m thi s unlovin g 
house , ther e no t nativ e b o r n . " I n o the r w o r d s b y endin g th e Luxembour g dynas t y in 
th e perso n of Sigismund , G o d w o u l d sho w t o all h o w u n w o r t h y h e was of majesty . 
Th e dynasty ' s rul e in Bohemi a cam e t o an en d in 1458 wi th th e deat h of Sigismunď s 
grandson , hi s daughter ' s son . 

D a ň h e l k a : Husitsk é skladby 24. 
Ibid.  25. In th e Prague-Kutn á Hor a dialogue , he also adde d th e killing of pregnan t women , 
(p.138) . 
S c r i b n e r : Simple Fol k 74-77 . 
See Giovann i Pic o della Mirandola' s Oratio on the Dignity of Man.  Tr . by Rober t Caponigri . 
Washingto n 1956, 10, 20, 29. 
Fo r anima l references , see D a ň h e l k a : Husitsk é skladby 32. -  See also th e Prague-Kutn á 
Hor a dialogue 137, 140, 141. 
Th e Statesman' s Book 45-47 . 
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Coronation 

Th e commo n peopl e saw majesty mos t visibly in th e coronation , specifically th e 
tangible rite of consecration . In thi s ceremon y the y saw th e Kin g exalted int o office. 
Th e ceremon y was to seal his authorit y over the m and to show the m he was worth y of 
thei r obedience . Abstract ideas and dispute s of priest s and royal officials over th e supe-
riorit y of princel y or churchl y office held little importanc e for them 4 6 . Coronation s 
were normall y an occasio n for public celebratio n and feasting and had th e characte r of 
a patrioti c holiday . 

In contrast , Sigismunďs coronatio n was a subdue d affair because of his inabilit y to 
conque r the city of Pragu e and because muc h of th e land refused to recogniz e him . Just 
after his failed attemp t to také Vítkov Hil l in Jun e 1420 Sigismun d had himsel f 
crowne d in th e Pragu e Cathedra l in th e Castl e by th e archbishop . Présen t were a num -
ber of imperia l princes , Hungaria n baron s and Czec h nobles . Th e coronatio n too k 
place with little if any public participation . A numbe r of person s were knighted , as was 
customary , to th e amusemen t of th e Pragu e peopl e who said the y were no t real 
knights , only painte d one s who had no t performe d any deed s for th e commo n wel-
fare 47. 

Laurenc e focused on th e irregularity , and almos t private nature , of th e coronation , 
which for him mean t tha t Sigismun d lacked th e knightl y and royal qualitie s of brav-
ery. H e coul d no t even be crowne d in th e presenc e of his own subjects. 

Telí me I ask, O famous prince , . . . By what right have you deceitfully and slyly sneaked into 
my Prague castle, . . . [by what right] have you ínstructe d yourself to be anointe d with holy 
chrism throug h some kind of foreign bishop, . . . and [by what right] have you seated yourself 
bravely on the thron e of my dignity [duostojenstvié], and have received the crown of my beauty 
for your shameful head , from several lords who were harmfull y beguiled by your tricks; not 
publicly but clandestinely , not  openly but secretly, irregularly, not having taken the necessary 
oath.. .? 4 8 

With a series of rhetorica l question s Laurenc e claims tha t sacred ointmen t does no t 
belon g to Sigismund , and th e golden crown , th e symbol of majesty and glory which 
he too k with so muc h hop e will brin g sham e and abominatio n instead . 

H e continue d by arguin g th e classic Wycliffite-Hussit e čase. Th e trapping s of office 
do no t mak e th e occupan t qualified . Th e perso n has to be suitable and he has to be 
properl y and lawfully installed . Sigismund , he said, was lackin g on bot h counts . H e 
conclude d with populä r Biblical imagery of th e sheepfold int o which th e enemie s of 
Chris t try to break and steal from th e tru e shepherd . 

And should the coronatio n though illicit, o stupid princ e [ó bezumé kneže] make you indeed 
king, why could not  a guard or a thief reach for your crown and puttin g it on his head , not  be 
king? Surely you do not  thin k or assume tha t because of this action of an irregulär coronatio n 
you would be called the king of the Czech lands". 

K e r n : Kingship 53. 
T o m e k : Dějepis města Prah y IV, 86. - B a r t o š : Husitská revoluce II , 102. 
D a ň h e l k a : Husitsk é skladby 32-33 . 
Ibid.  39. 
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H e accused th e king of no t takin g his oat h fearlessly as a shepher d by th e doors , but as 
a thie f and a scoundre l who broke int o th e sheepfold . In an addres s to th e Czec h nobi -
lity, on th e subject of th e coronation , Laurenc e mad e th e poin t even mor e clear when 
he suggested an ass does no t cease being an ass, just because he is anointe d and crowne d 
with a crown . Thi s is th e reverse of Shakespeare' s commen t in Richar d I I "No t all 
th e water in th e rough rüd e sea, Ca n wash th e balm off from an anointe d king." ° 

In sum, Laurence' s satires were graphi c and incisive portrayal s of Sigismunďs char -
acte r and behaviou r in term s totall y opposit e to th e idealized behaviou r of a person 
with th e title of majesty. H e wante d to destro y Sigismunďs claims to th e kingdo m by 
showing him to have trait s opposit e to thos e of a good king. H e turne d th e world of 
majesty upside down by accusin g him of behaviou r tha t contradicte d royal values. 
Although ther e was no explicit criticism of majesty as such or of th e monarchy , Lau-
rence' s assault was so scathin g tha t it brough t int o questio n a systém which legitima-
ted Sigismunďs claims to th e crown of Bohemia . Hi s words were addresse d to thos e 
amon g th e ruled who accepte d th e king as majestic and thu s worth y of obedience . 

Ther e were other s amon g th e simple peopl e who were mor e skeptica l of th e king's 
claims to special status . Evidentl y some saw th e king, when no longer able to comman d 
soldiers and guards, as a harmles s if no t laughable fellow. A year after Kin g Wences-
las IV's deat h in 1419 his dignit y and majesty had completel y faded from th e mind s of 
some of his subjects who saw him less as thei r ruler and mor e as a drinkin g comrade . 
Thi s can be seen in th e words of some Taborites , mos t of whom were peasant s when 
they , in 1420, attacke d th e Zbrasla v monaster y where Kin g Wenceslas had been tem -
poraril y buried . After the y had drunke n abundantl y from th e wine, the y reputedl y 
dug up th e corpse of th e king, placed him on th e altar , gave him a crown from th e grass 
and poure d beer down his throat , saying: "Of cours e if you were alive you would 
gladly join us in drinking." 5 1 In thi s inciden t peasant s showed respec t neithe r for th e 
dead no r for holy sites no r for royalty . I t also shows peasant s with a somewha t 
macabre , but wry sense of humour . 

Th e peopl e of Bohemi a in 1420 where unsur e abou t man y things . Was Go d so 
disenchante d by contemporar y society tha t he would brin g abou t th e final judgemen t ? 
Shoul d the y leave all and seek a new life in th e recentl y established settlemen t of Tá-
bor? If on e chose to stay in th e old order , could on e find a good king, a ma n withprincel y 
qualitie s of long Standin g acceptance ? Was a king crowned , always king who could 
unquestioningl y comman d his subjects' obedience ? To many , legal argument s sur-
roundin g th e justified resistanc e orwar and th e rights ofth e land , th e nobility , th e towns , 
in othe r words of th e estate s were important . To other s th e king's violation of what 
the y understoo d to be Christia n values settled the issue. Man y however though t on a 

Ibid.  69. -  Shakespear e is quote d by Ker n : Kingship 58. 
T o m e k : Dějepis města Prah y IV, 94. An Austrian chronicle r claimed the Hussite s knocked 
the head and body of the king about . -  See also Macek : Tábor II , 233. -  Peasant s in elev-
enth-centur y Saxony were not above desecratin g royal graves. On the othe r hand , the lower 
classes of Speyer in 1106 venerate d the coffin of King Henr y IV even while still on uncon -
secrated ground . SeeHorstFuhrmann : German y in the High Middl e Ages c. 1050-1200. 
Cambridg e 1986, 63, 86-87. 
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simpler level. The y had been to a large exten t mesmerize d int o obedienc e by images 
of majesty which had long Standin g acceptance . Laurenc e expecte d tha t his scathin g 
satiře would destro y th e hold tha t majesty had on th e populä r min d when it cam e to 
Sigismund . Th e effects however went beyon d what he wanted . 

In 1420 a numbe r of beliefs vied for acceptance . Th e Chiliast s tried to persuad e 
other s to join the m in a termina l struggle tha t would insta l Christ' s reign and rid th e 
world of th e old social, politica l and economi c institution s and of all evil at th e same 
time . Other s wante d to also establish a new order , where recognize d authorities , 
chose n by Go d with th e help of his faithful , would keep th e peace . Still other s simply 
wante d a reforme d churc h retainin g th e medieva l systém of estate s heade d by a king, 
althoug h no t Sigismund . In thei r mids t was also Pete r Chelčický , who argued tha t 
Christian s had to reject all forms of coercive power . Laurenc e wrote his satires in thi s 
contex t and was influence d by the m and in tur n influence d others . 

Althoug h he continue d to thin k of th e monarch y as th e only conceivabl e form of 
government , Laurence' s words implicitl y attacke d th e monarchica l systém 52. Hi s 
graphic and extrem e language denouncin g Sigismund , th e ma n who wante d to be king, 
clearly had its effect on Hussit e opinio n helpin g to tur n it away from th e monarch y as 
an institution . Hi s language certainl y did nothin g to dampe n th e conviction s of th e 
Chiliast s who for some tim e had predicte d a Judgemen t day in which the whole world 
would be destroyed . Hi s words also supporte d th e radica l clergy of Tábor , mos t of 
whom had rejected Chilias m by Septembe r 142053. Th e majorit y of Taborite s believed 
th e countr y would thrive withou t any king, a countr y where th e faithful laity would 
rule themselve s throug h thei r priest s and militar y captains . Why shoul d a radica l such 
as Joh n Cape k cooperat e with peopl e who sought negotiation s with representative s of 
th e old order ? Laurenc e gave the m ammunitio n for thei r case. In thei r eyes th e monar -
chica l politica l systém itself was undermine d when it continue d to uphol d th e rights to 
the Bohemia n crown of a ma n whom Laurenc e had so well describe d as unfit . 

Th e interpla y between Laurenc e and Pete r Chelčick ý is also evident . In his tract s 
On Spiritual Warface and On the Triple Division of Society, anticipatin g Machiavell i 
and Hobbes , Chelčick ý describe d the secular power , or th e Prince , if no t in démoni e 
terms , certainl y with unchristia n characteristics . Th e secular power keeps peopl e 
orderl y and th e stron g from suppressin g th e weak throug h violence and force. Th e 
princ e is incapabl e of practicin g th e virtues expecte d of a Christia n prince . If he want s 
peace in society he has to be crue l and punis h with violence . Pete r was in Pragu e in th e 
spring and summe r of 1420 tryin g to mak e up his min d on importan t question s of reli-
gion and politics 5 4. H e was mos t likely involved in debatin g th e various alternatives . 
H e ma y have given Laurenc e some ideas or he ma y have reeeived some from him . In 
any case Chelčick ý too k th e characteristic s of Sigismun d as Laurenc e portraye d the m 

K a m i n s k y, Howard : A Histor y of the Hussit e Revolution . Berkeley 1967,378-379 , n. 38 
for a brief summar y of the literatuř e on Laurence . 
Kamin s ky: Hussit e Revolutio n 343. -Macek : Tábořil , 55-60. -Mostrecently , Smahel , 
František : Dějiny Tábora [Histor y of Tabor] . 2vols. České Budějovice 1988-1990,245-306 . 
Kaminsky , Howard : Pete r Chelčický : Treatises on Christianit y and the Social Order . 
Studies in Medieval and Renaissanc e Histor y 1 (1964) 114-115, 119, 140. 
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and applied the m to all prince s and to all who exercised secular power 5 5 . H e conclude d 
tha t all kings, prince s and even his own Hussit e countryme n as the y attempte d to 
establish politica l peace and social order , used method s which to the victims or the 
subjects seemed identica l to thos e practise d by Sigismund . Th e peasan t from whom 
the lord or the city of Tábo r collecte d taxes or who had to work in th e ho t sun or 
freezing rain for a lord basking in comfort , or who foun d himsel f or herself charged 
with breakin g the law easily recognize d in his or her own lord peopl e such as Lau-
rencc' s words showed Sigismund to be. 

Overall Laurence' s poem s suggest tha t images of majesty were deeply enoug h 
embedde d in populä r mentalit y tha t the y warrante d an unrestraine d attack . Th e 
histor y of th e Hussite s shows tha t these images were no t so solidly anchore d in th e 
peoples ' mind s tha t the y could no t be eradicate d throug h th e preachin g of religious 
values and th e vivid language and anti-majesti c imagery of Laurence' s satires. 

Chelčick ý referred to the same passagc of St. Paul about fighting rightly in battle if one wants 
the crown. He did not refer to the battle at Vítkov as did Laurence , but some of his words are 
similar to those of Laurence : "He will not be recompense d [crowned ] unlcss he is brave and 
wise in battle , striking his blows energeticall y and not runnin g away, nor spreadin g fear and 
confusion to other s in battle. " Ibid.  118. 



B O O K E N D S O F B O H E M I A N J E W I S H I D E N T I T Y : 
L E O P O L D K O M P E R T A N D F R I T Z M A U T H N E R 

By Bradley F. Abrams 

Th e Jewish experienc e in nineteenth-centur y Bohemi a is a fruitful area for research 
that , perhap s due to th e paucit y of Statistica l data , has been largely neglecte d by histo -
rians . Tha t ancien t kindo m has long been a cente r of Jewish activity, and from 1650 
unti l int o th e nineteent h Centur y th e Jewish quarte r of its capita l city, Prague , was 
th e largest Jewish settlemen t in th e world . Moreover , th e Jewish populatio n of sur-
roundin g Bohemi a mor e tha n double d between 1785 and 1869. Between these years 
Bohemia n Jews experience d an increasin g numbe r of significant change s in thei r 
objective circumstance , gaining legal rights and reachin g economi c and social posi-
tion s essentia l to active participatio n in th e moder n statě . 

Between th e 1830s and th e 1870s, th e Jews in and aroun d Pragu e also underwen t aless 
concret e but perhap s mor e importan t evolution , on e of self-conception ; a shift in self-
identit y which influence d thei r decendent s politicall y and intellectuall y unti l well after 
th e tur n of th e Century . In th e 1830s Jewish communitie s sought to maintai n a parti -
cularly Jewish self-identity . By th e 1870s, however , thei r psychologica l constructio n 
of th e world had changed . The y had chose n largely to identif y with and assímilate int o 
th e Germa n ethni c minorit y group as oppose d to th e politicall y ambitiou s Czec h 
population . Economically , thi s step had allowed the m to becom e a small upper :class 
ethni c group within th e larger upper-clas s ethni c minorit y of German-languag e Bohe -
mians . Furthermore , thei r choic e of identificatio n with th e German s ou t of th e swir-
ling matri x of ethni c possibilities in Pragu e had resulte d in an chang e in thei r con -
ceptio n of themselve s and thei r sociologica l surroundings . In th e 1830s it had been 
"we" Jews in an environmen t of "those " Gentiles , but by th e 1870s it had becam e "we" 
German s in "those " Czechs ' world . 

Thi s is no t to say tha t Jews shifted loyalties and identitie s eithe r instantl y or comple -
tely. The y still continue d to thin k of themselve s as Jews, bu t mor e likély represente d 
themselve s as "German s of th e Mosai c faith, " "Jewish Germans, " or "Germa n 
Jews." Thi s allowed the m to reap th e historica l and cultura l benefit s of thei r positio n 
within th e Germa n linguistic and politica l ranks , yet also permitte d the m to maintai n 
a sense of Jewish identity 1. 

1 As Gar y Cohe n rightly point s out  in his insightful consideratio n of the struggle of Prague' s 
Jewish community , "The usual notion s of assimilation [i.e. the acquisitio n of the values, 
attitudes , and habits of one group by another ] have also worked to limit understanding s of 
situation s in which individuals simultaneousl y share values and relationship s with several 
ethni c groups. So long as scholars conceive of assimilation as a linear process whereby indivi-
duals simply move from one group membershi p to another , we will tend to dismiss dual 
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Because of the political ramifications of this change in Jewish self-identity, Prague 
and its surroundings provide an interesting laboratory for the study of the evolution 
of minority identification patterns. However, the scanty and often inaccurate Statisti-
cal data on the Jewish population in the earlier years, and that "hard" data's inability 
to reveal the intellectual processes of changing identity construction, devalue a syste-
matic study of that sort. To document these changes, it is necessary to portray how 
Jews conceived of themselves, their environment, and their place in that environment. 
For this reason, this short introduction to the problém will concentrate on the remi-
niscences and literary output of two Bohemian Jewish intellectuals in the 1800s. 
Through these examples of self-expression and self-representation, one can gain 
insight into the Jewish community's mental evolution in an era in which it was strugg-
ling to come to grips with both the implications of its emancipation and its increasing 
economic success. 

An ideal study would be lengthy enough to consider the dozens of important Jewish 
writers between the Napoleonic Wars and the end of the Czechoslovak Republic, and 
the corresponding shift in their self-identity from "Jewish" to a qualified "German" 
and ultimately "Czech," but this brief páper will only examine two writers bracketing 
1848, the crucial revolutionary year lying in the middle of the shift in Jewish identity 
from "Jewish" to "German-Jewish" - Leopold Kompert and Fritz Mauthner. 

Leopold Kompert was raised in Münchengrätz, a small town east of Prague, in an 
environment of incipient industrialization and Jewish attempts to involve themselves 
in the political and social life of their land. Born in 1822, Leopold grew up under the 
strong influence of his mother who, as was common for enlightened Jews of those 
decades, "worshipped to German classics over hard bread-crusts2." While at Gymna-
sium in Jungbunzlau Kompert continued his study of the German classics, but also 
learned much of the history of Bohemia and competed with the poet Moritz Hart-
mann in composing elegies on Bohemian history. 

His mature literary activity was driven by the desire to depict common people in 
everýday situations, with their actual problems and fears, and the need to write from 
personal experience. These led him to write about his early days in the Gasse inMünchen-
grätz in the 1830s and his experiences with the residents "von dessen Blut und Nerv er sel-
ber war," and make him an excellent source f or information on Jewish self-conception3. 

affiliations as merely transitory andinherentlyunstable."See C o h e n , Gary: Jews in Ger-
man Society. Prague 1860-1914. Central European History 10 (1977) 29. - Also, for an 
interesting examination of the difficulties contemporary German Jews faced in developing 
both a sense of non-Jewish belonging while maintaining Jewish identity, see Tal , Uriel: 
Christians and Jews in Germany. Religion, Politics, and Ideology in the Second Reich, 
1870-1914. Ithaca 1971. 
G r ü n f e l d , Max: Der Prediger. Brandeis Volkskalendar (1899). Cited i n K e s t e n b e r g -
G lädst e in , Ruth: The Jews Between Czechs and Germans in the Historie Lands, 1848-
1918. In: The Jews of Czechoslovakia. Edited by the Jewish Publication Society of America. 
Vol. I. Philadelphia 1968, 55. 

3 Amann , Paul: Leopold Komperts Literarische Anfänge. Prag 1927, 8 (Prager deutsche 
Studien 5). 
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In addition to the generál experience of having grown up in the Gasse, there were 
two other experiences from Kompert's childhood that influenced his literary direction. 
The first was his contact with the Schnorrer, itinerant Jewish beggars for whom each 
Jewish Community provided a bedroom and meals on the sabbath. Their stories 
provide much of the background for, and often constitute the factual bases of, Kom-
pert's tales about ghetto travellers and the experiences of Jews in other lands. The 
other important early influence on the direction of Kompert's literary production was 
his grandfather, the kosher rituál slaughterer for the territories surrounding the fami-
ly's home. Leopold travelled the district with him regularly, giving him insight into 
the lives of the Randare and Dorfjuden who lived in the outlying areas4. From obser-
ving these people, "denen der stete Verkehr mit den Bauern und die Entfernung von 
ihren Glaubensgenossen manche Eigenheit bäurischen und christlichen Wesens 
erworben hatten," he developed his belief in the possibility of Jewish assimilation and 
unity with the community's Christian residents, as well as his desire that Jews take up 
the traditionally Christian occupation of farming5. 

The tales of the small-town Jewish communities of Kompert's youth served two 
didactic purposes as well as providing him with a vehicle for expression. First, he 
wrote them to provide Christians with a view into the lives and customs of their Jewish 
countrymen. Second, and more important given the scope of this paper, he wrote 
them to urge Jews like those he describes to reconsider their views on the value of 
assimilation with their Christian neighbors. He set himself to this task only after the 
first volume of his stories, Aus dem Getto, had achieved a high level of popularity 
among Christians and Jews alike. With these two purposes in mind, he described the 
residents of the Gasse through the device of a series of problems the residents had to 
confront in coming to terms with their position as Jews in the Austrian Empire and 
often posed by their increasing contact with their Christian countrymen, whether 
Czech or German. Within this context, the problems he explores most often are 
Jewish-Christian intermarriage and the choice of some Jews to enter into traditionally 
Christian occupations. 

The institution of marriage occupies a central position in Kompert's works. It has 
threefold importance for him, as it allows him to point out both the human costs of 
the Familiantengesetz and Jewish attitudes on intermarriage to Christians, as well as 
permitting him to make an argument in favor of intermarriage to Jews 6. The problems 

4 Dorf Juden were small-town Jews often engaged in peddling or generál retail trade. A Randar, 
in the jargon of the Gasse were "Pächter einer herrschaftlichen Dorfschenke oder Brannt-
weinerei. Denn bei uns zulande haben die ,Herrschaften' das Recht, den Geist, den sie selbst 
brauen und brennen, dem Volk auszuschenken, und da sie das natürlich nicht in eigener Per-
son tun können, haben sie den Randar erfunden, gleichsam ein Mittelsperson, die für einen 
beträchtlichen Pachtzins die Mühe auf sich nimmt." K o m p e r t , Leopold: Leopold Kom-
perts sämtliche Werke in zehn Bänden. Bd. I. Leipzig 1906, 76-77. 

5 K o m p e r t : Bd. I, ix. 
6 The Familantengesetz (1726) restricted Jewish marriages, and placed limits on the number of 

Jewish families allowed to live in Bohemia. It allowed only the eldest son to marry, and only 
after the death of his father. Joseph II amended parts of the law, but added other requirements 
for permission to marry. The story "Ohne Bewilligung" depicts Jews' hardships graphically, 
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associated with marriage very vividly portray the Jews' relationship to their environ-
ment when a Jew and a Christian fall in love. This is a central theme of many of Kom-
pert's stories, for Opposition to intermarriage was a bastion ofthe religiously conser-
vative communities' ethnic defense that Kompert wished to break down on the road 
to füll assimilation. In the early stories, then, it is not surprising to find a warning 
against relationships with Christians shrouded with dire spirituál implications, as in 
Alt Babele. In this story a grandmother scares her granddaughter into ending an ambi-
guous relationship with a Christian gentleman by telling her a tale of a Jewish girl 
who had become pregnant with a Christian man as the baby's father. The girl is visited 
by witchlike ghosts who bring about the baby's death and the mother's resulting 
insanity7. 

A more valuable description of the 183 Os Jewish feelings toward inter-religious rela-
tionships is the novella Die Kinder des Randars. The story obviously is taken directly 
from his childhood experiences, as it takés place in his hometown of Münchengrätz, 
and encorporates the Randaren (Rebb Schmul and his family) he visited with his 
grandfather and Schnorrer. Rebb SchmuPs daugther, Hannele, and Honza, a local 
Christian youth, fall in love as children. Late in the story, Hannele has to choose bet-
ween her family and the man she loves, who has since become a Priest. Hannele leaves 
her family clandestinely on the most holy day of the Jewish religious calendar, Yom 
Kippur, takés money from her father's desk and flees to Honza. She has a change of 
heart about her flirtation with Christianity, and decides to return home, to which 
Honza exclaims bitterly "Geh', du verfluchte Jüdin8!" The consequences of her near 
conversion are quickly felt in the Schmul household. The betrayed father falls UI, 
dying shortly thereafter, no prospective husbands come to visit Hannele, although 
they had f locked to her in the past, and "sie wird ehelos bleiben. Sie, die schon, auf 'frem-
den Wegen' gewandelt, kann sie vergessen, wer einst ihr Jugendgefährt gewesen 9?" 

Kompert's own views on intermarriage, however, reveal themselves in his later sto-
ries, where his purpose is to point the direction he wished his coreligionists to follow. 
In these stories a different formula is followed. The Jewish families come to recognize 
that expelling the child from the family and sitting shive (spending a week sitting on 
low stools praying for the soul of a dead relative, a practice commonly initiated when 
a Jew intermarried) is wrong, and they eventually reaccept the errant child, as well as 
his or her Christian spouse. 

One such story is Eine Verlorene, which concerns a family composed of an elderly 
woman, Marjim, and her son Jossef. Ten years before the story begins, Marjim's other 
child, her daughter Dinah, had married a local Czech farmer, Pawel Smetana, conver-
ted to Catholicism and changed her name to Madlena. Throughout the story Marjim 
wishes for her two children to be reunited against Jossef's oppostion. His conception 
of the meaning of the marriage, and his reasons for denying any rapprochement 

and their practice of having wcddings without government approval. K o m p e r t : Bd. I, 
221-263. 

7 K o m p e r t : Bd. 1,26-46. 
8 Komper t : Bd. 1,220. 
9 Komper t :Bd . 1,221. 
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provid e furthe r insight int o th e power tha t religion had within Bohemia n Jewish com -
munities . In a remarkabl e section , the effect of Dinah-Madlena' s decision to leave her 
family and her religion is describe d - "De r Vater war vor Gra m gestorben , aber die 
Mutte r setzte sich hin auf einen niedere n Fußscheme l un d weinte sieben Tage un d sie-
ben Nächte " -  and Jossef describe s Dinah' s departur e symbolically as her "death 1 0 . " 
In thi s context , it is no t surprisin g tha t Jossef relies on Biblical text as suppor t for his 
rejectio n of his sister. H e claims tha t with her marriag e and conversion , she violated a 
biblical command , as on e "wer zu seinem Brude r un d zu seiner Schweste r sagt, ich 
kenn e dich nicht , ich weiß nicht s von dir, " and tha t he was thereb y freed from any 
Obligation to justify his actions , for "Was der Mensc h tu n solle, wo Got t selbst so 
deutlic h sprech e n ?" 

At this point , all is in keepin g with Kompert' s earlier stories , but this soon changes , 
as th e autho r negate s th e religious argumen t in an interestin g and instructiv e way. 
Jossef had hire d a tuto r to instruc t his son , but had dismissed him because he was to o 
"aufgeklärt; " speakin g "imme r in hochdeutsche m Dialek t von den 'Reformen,' " and 
using th e words "'Emanzipation ' un d 'Glaubensfreiheit ' -  zwei Worte , die er [Jossef] 
nu r dunke l begriff12." However , it is to thi s ma n tha t Jossef turn s for interpretatio n 
when Marjim falls ill and calls for a few sheet s of pape r tha t her grandfather , who has 
been mythologize d as a figuře of great educatio n throughou t th e story, had written . 
Th e tuto r recognize s the m as a transcriptio n of th e Sermo n on th e Mount , proves it to 
Jossef by having him read from th e "verbotene n Bücher, " and explains to Jossef tha t 
Jesus and Matthe w were themselve s Jews1 3. Throug h this , Komper t vindicate s th e 
enlightene d teacher , showing th e value of educatio n and open-mindedness , and also, 
throug h th e high regard th e great-great-grandfathe r is accorded , indicate s th e worth 
of th e Christia n teaching s in and of themselves , resultin g in a softenin g of Jossef's 
views on th e unacceptabilit y of intermarriage . 

Jossef's religious prejudic e is erode d by thi s lesson, and after a chanc e conversatio n 
with Pawel' s father , who teils ho w his hatre d for Dinah-Madlen a evaporate d after he 
saw ho w intelligen t and carin g a wife she was, it finally disappear s and th e family 
reunificatio n can take place . When Marjim falls ill, and believes she will soon die (a 
prescien t though t tha t become s tru e in all Kompert' s stories) , Jossef goes to Dinah -
Madlena , and calls her hom e to be blessed on e last tim e by her dying mother . Durin g 
Jossef's visit Dinah-Madlen a explains her decision to convert , explainin g tha t for th e 
children' s saké a wife should no t have a different religion tha n her husband : "Es kom -
men nu r Streitigkeite n zwischen beiden heraus , was nich t gut ist, un d was soll erst mi t 
den Kinder n geschehen 14?" She also reveals a drea m of Jewish-Christia n unity , which 
seems to mirro r Kompert' s hop e "in ferner Zukunf t auf eine Kirchenunio n zwischen 
Christe n un d Juden 1 5 . " She desires tha t 

10 K o m p e r t : Bd.II , 67ff. 
" K o m p e r t : Bd.II , 179. 
12 K o m p e r t : Bd.II , 124. 
13 K o m p e r t : Bd.II , 190. 
14 K o m p e r t : Bd.II , 198. 
15 K o m p e r t : Bd.I, lviii. 
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es soll Lände r geben, wo Christe n und Juden sich nehme n dürfen , und brauch t keines von beiden 
seine Religion zu wechseln. Schön ist das, das muß man schon sagen, wenn weder der Man n 
noch das Weib den Ihrigen das Herzlei d anzutu n und sie zu kränken braucht 16. 

I t is importan t to note , however , tha t th e othe r major objectio n tha t Jossef has to 
his sister's unio n with Pawel is tha t throug h it she has becom e a Bäuerin, which he 
believes is unacceptabl e for Jews who , he believes, are no t create d to work the fields. 
Thi s is on e of th e prejudice s to which Komper t mos t strongly objected , perhap s as a 
result of his travels throug h th e countrysid e with his grandf athe r and his conversation s 
with th e Randaren and othe r rura l Jews who had absorbed element s of Christia n cul-
ture . In his earlier stories, he had his character s express an understandin g of th e beaut y 
of farming , while at th e same tim e recognizin g it is an occupatio n the y would never 
pursue . In Eine Verlorene, however , after th e family reconciliatio n Jossef "hat die 
'gemischt e Warenhandlung ' aufgegeben un d is Bauer geworden 1 7." 

Komper t carrie s integratio n int o th e farmin g environmen t to its ultimat e happ y 
conclusio n in his novel Am Pflug, in which Reb b Schlom e Hah n takés his family and 
moves int o th e countryside , abandonin g his Schnittwarenhandlung, saying 

Sagen sie nich t immer , daß der Jud ' nich t hinau s aufs Feld will und lieber mit dem Hausier -
sack sich schleppt , als hinte r dem Pflug die Ochsen antreibt ? Leider Gottes ! ist es denn nich t 
wahr, was sie uns vorwerfen? Jetzt geben sie's einem an die Han d und alles schreit : 'Versündig 
dich nich t an Gott! ' . . . Aufs Dor f müsse man hinaus , die Schnittwarenhandlun g von sich wer-
fen, wie einen wurmigen Apfel, und Bauer werden 18. 

Several of th e othe r occupation s are also considere d to be work fitting for "them, " 
(Christians)asoppose d to "us" (Jews), and Komper t describe s intricatel y th e obstacle s 
small-tow n Jewish social an religious life raises to any Jew who desires to ente r such 
trades . An example of this , and of Jew who successf ully overcome s it, is his shor t story 
Trenderl, abou t a Jew who surmount s his community' s resistanc e and become s a 
locksmith 1 9. 

Komper t rarely discusses politic s directly , and religion is therefor e of primar y im-
portanc e for his descriptio n of th e Jewish Communit y at th e beginnin g of perio d of 
transition , as th e secular forces of th e Enlightenmen t are beginnin g to mak e inroad s in 
Bohemia n small towns . However , th e story Die Kinder des Randars contain s muc h on 
th e nationa l debat ě in Bohemia , as Honz a and th e Randar' s son Morit z discuss th e 
issue openly . Honz a is a nationalisti c youth , who complain s when forced to learn 
Germa n in Gymnasium : 

K o m p e r t : Bd.II , 199. 
K o m p e r t : Bd. II , 207. 
K o m p e r t : Bd. III , 18-20. It is interestin g to not e tha t this ideal view of Jewish assimilative 
ability become s devalued in East-Centra l Europ e by the first third of the twentiet h Century , 
as the volume of Hungaria n short stories collected by Andrew Handler  describes. These 
subtly make the argumen t tha t sucessful assimilation is only possible when Jews strongly 
maintain their Jewish identity . For an example analogou s to Eine Verlorene, see G a l o s i , 
Soma. Vendel Szegeti. In : Ararát. A Collectio n of Hungarian-Jewis h Short Stories. Edite d 
by Andrew H a n d l e r . Rutherfor d 1977, 143-150. -  F e h e r , Ferenc : István Bibó and the 
Jewish Questio n in Hungary . Note s in the Margin of Classical Essay. Ne w Germa n Critiqu e 
21 (1980) 3-46, is a insightful article on the question . 
This story is reproduce d in K o m p e r t : Bd. II , 208-264. 
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In diesem [Honza ] wuchs mit der Zeit ein tiefer Grol l gegen alles ,Deutsche ' auf . . . ,Sag's 
selbst, Moritz, ' sprach er einst, als sie gerade deutsch e Jamben einrichte n mußten , ,ist's nich t das 
größte Unrecht , daß man lernen muß , wozu man keine Lust hat? Unse r Professor ist ein Deut -
scher, was wir studiere n müssen, ist deutsch oder lateinisch -  böhmisc h nichts . Mir ist's immer , 
als war' ich gar nich t in Böhme n geboren, oder als hätt e mich eine Zigeuneri n in meine r Kindhei t 
gestohlen . Ist's dir nich t auch so?' 

,Mi r ist alles einerlei, ' sagte Morit z unbedachtsam . 
,So bist du auch kein rechte r Böhme! ' schrie Honz a und lief grimmig fort. 
,Was bin ich denn? ' rief es in Moritz , dessen innerste s Gefüh l sich gegen diesen Ausspruch 

aufbäumte" 0. 

Moritz' s "Was bin ich denn? " exposes th e hear t of th e poin t I am tryin g to make . 
Hi s conceptio n of th e world was on e in which peopl e were divided int o two groups , 
Jews ("us") and Christian s ("them." ) Honz a as th e representatio n of rapidl y spreadin g 
Czec h nationa l feeling, has change d th e rules of Moritz' s game, substitutin g th e pri-
mac y of nationa l identit y for th e primac y of religious identity . Moritz , as th e repres -
entatio n of th e Bohemia n Jewish Community , canno t fully understan d th e implica -
tion s of thi s way of assessing th e world . Honz a forces Morit z to confron t th e questio n 
directl y by presentin g him with a Czec h (as oppose d to German ) histor y book , 
which contain s very different interpretation s of Jan Hus , th e Battl e of th e White 
Mountain , and othe r events in Bohemia' s histor y tha n thos e given in thei r German -
Bohemia n Gymnasium . Kompert , by having Morit z attemp t to dra w neare r to his 
friend (an d his frienďs view of Bohemia n history ) and , mor e importantly , th e way in 
which Komper t has Morit z go abou t this , shows Kompert' s deep feeling for th e Czec h 
people , his opennes s to Jewish assimilatio n int o th e Czec h nationa l group , and th e 
State of flux in which Bohemia' s Jewish Communit y foun d itself durin g th e perio d of 
Czec h nationa l revival21. 

As a Jew, Morit z was oblivious to th e religious significance of th e quarrei s between 
th e Hussite s and th e Catholi c Churc h describe d in Honza' s histor y book , but he was 
Struc k by th e politica l aspect s of th e struggle -  "Hie r sah er einen Kamp f um Gu t un d 
Freihei t un d Selbstständigkeit 22." Th e conflic t gains furthe r emotiona l weight for him 
when he conceive s of a relationshi p between Jerusale m and Bohemia , bot h states 
having a glorious past and existing n o longer -  "hier sprache n seine eigenen Gefühl e ein 
Wor t mit . Jerusale m un d Böhmen ! Derselb e Nachtgeis t unhüUt e die zwei Riesenliche n 
mit dem Schweigen des Grabes. " H e the n present s thi s analogy to Honza : 

,Soll ich dir's sagen, Honza, ' sprach Morit z einige Tage darauf,,mi t wem die Geschicht e Böh-
mens große Ähnlichkei t hat? ' 

K o m p e r t : Bd.I , 140. 
The exact periodizatio n of the Czech nationa l movement' s developmen t is, and will remain , 
debatable . Throughou t this paper , I will be generally following H r o c h , Miroslav: Social 
Precondition s of Nationa l Revival in Europe . A Comparativ e Analysis of the Social Compo -
sition of Patrioti c Group s Among the Smaller Europea n Nations . Cambridg e 1985, 44-61. -
However , Hroch' s contentio n tha t Czech nationalis m became a later suspended mass move-
men t in 1848/9 seems more contentiou s than John Bradley's argumen t for intellectua l conso-
lidation 1860-1880 and mass developmen t thereafter . See Brad l ey , John : Czech Nationa -
lism in the Nineteent h Century . Ne w York, 1974 (East Europea n Monograph s 157). 
K o m p e r t : Bd. 1, 141-142. 
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,Mit keiner anderen,' entgegnete Honza stolz. 
,Und ich sage dir, sie hat viele Ähnlichkeit mit der jüdischen.' - Honza lachte unbändig. 

„Habt ihr Zizka,' rief er, ,habt ihr Hussiten?' 
, 0 ja,' sagte Moritz, ,wir haben die Makkabäer.' 
,Die kenne ich nicht,' meinte Honza, ,die sind auch schon längst tot. Aber die Hussiten - ' 
,Sind denn die nicht tot?' 
, 0 nein!' sagte Honza geheimnisvoll, ,die Hussiten leben noch.' 
Erst später erklärte er seinem Mitschüler, daß er jeden, der es mit Böhmen gut meine, für einen 

Hussiten erkläre. Derjenige meine es aber gut mit dem Vaterlande, der - gern bömisch 
spreche23. 

Here Honza follows the path that the Czech nationalists were beginning to follow 
at the time, using language choice as a political litmus test. Moritz wished Honza 
to consider him a Hussite, as many reformist Jews like Kompert wished to be con-
sidered fully Czech, and the two spent that afternoon carousing at a peasant festi-
val celebrating a Žižka victory. The cost of this for Moritz was high, for he both 
violated his dietary restrictions and became very drunk, sinning against his religious 
beliefs. Through this Kompert links assimilation to religious devotion, intimating 
that the path to assimilation may involve discarding some centuries-old religious 
restrictions. 

The national question arises only in one other work, the two-volume novel Zwi-
schen Ruinen. Here the hero, Jonathan, a German-speaking manufacturer, is asked to 
support a Czech in a local election against a German, and when he refuses the local 
Priest, followed by a small band of Czech radicals, burns one of his buildings. Kom-
pert still does not directly concern himself with the political ramifications of the lingu-
istic/national component of the assimilation he desires. Rather than developing the 
political aspects of the Situation he creates, he returns to the theme of intermarriage, as 
if throwing his hands up in disgust at the Situation, saying: "Warum muß es so sein? 
Tschechen gegen Deutsche und Deutsche gegen Tschechen, und wenn Leute aus Jona-
thans Volk zwischen sie kommen, werden sie von beiden erdrückt !" 

Kompert could avoid discussing the political confrontation then arising in Bohemia 
between the German minority and the Czech majority because the period he described 
lay before the birth of mass Czech nationalism, and many of the stories were themsel-
ves composed before the Jews were required to make a political stand. The Czech 
resurgence began as a cultural brand of nationalism predicated, as Honza indicates, on 
language choice, and it determined political orientation by the active use of Czech -
true nationalists spoke Czech, not German. Kompert was somewhat blind to the poli-
tical aspects of language choice, as "die tschechische Sprache, die Sprache seiner frü-
hen Kindheit, hatte den Grundstein seiner Liebe zu den Tschechen gelegt und er 
glaubte auch ein halbes Jahrhundert später noch, daß dies mit seinem Gefühl der 
Zugehörigkeit zu den Deutschen völlig vereinbar sei25." 

K o m p e r t : Bd.I, 142. 
K o m p e r t : Bd.VII, 55. 
Paz i , Margarita: Jüdisch-deutsche Schriftsteller in Böhmen. In: Gegenseitige Einflüsse 
deutscher und jüdischer Kultur. Hrsg. v. Walter G r a b . Jahrbuch des Instituts für deutsche 
Geschichte. Beihefte 4. Tcl-Aviv 1982, 230-231. 
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Kompert's Bohemian Jewish Community of the 1830s was a fairly closed world, 
content with the Jewish traditions that had been passed down from generation to gene-
ration. It was a Community bound together by a common sense of identity, of being 
Jews in a Christian world, and determined either by fear or devotion to maintain this 
distinction. Jews were not to marry Christians, to pursue trades that "they" pursued, 
or live on the land as "they" did. Kompert, and other assimilationist reformers (such 
as his Gymnasium colleagues Moritz Hartmann and Isidor Heller) attempted to 
break down the walls of the ghetto that lay between small-town Bohemian Jews and 
their Christian counterparts through inexpensive, straight-forward novels and stories 
such as these, which appeared in the wake of the Prague Jewish Enlightenment of the 
end of the eighteenth Century. The message they carried, and the descriptions of the 
problems Jews were beginning to face made Bohemian Jews more aware of their posi-
tion in Bohemian life and confronted them with the ulimate question of Moritz's self-
examination: If assimilation is valuable and desirable, into which national group 
should Jews assimilate, Czech or German? 

Jews, however, were not to be allowed the luxury of resolving the question of natio-
nal assimilation over a long expanse of peaceful years. The revolution of 1848 placed 
the question of Jewish identity in stark reliéf, as Jews were called upon to také a politi-
cal stand by a tide of Czech nationalism that rose as the revolution followed its turbu-
lent course. There is, of course, not space here to dissect the political development of 
Bohemia's Jewish Community during the revolution, and the present author has 
discussed the question elsewhere26. However, the social und cultural context and 
practical results of the events of 1848 and the ensuing years as they affected Jewish 
social and cultural patterns, are important for any assessment of the position of Jewish 
intellectuals like Fritz Mauthner, who wrote at the end of the nineteenth Century, so a 
brief overview is necessary. 

Czechs' ability to gain the Jews' support had been severely damaged by Czech anti-
Semitic rioting during 1848. In fact, the writer Oskar Donath places the anti-Semitic 
violence of 1848 and the preceeding years at the center of the Jewish estrangement 
from the Czech nationl cause27. The Czech rioting was practicularly important as 
Jews could compare their treatment at the hands of the Czechs to the new Jewish 
policy the Austrian government pursued after the Revolution's defeat. 

In 1849 Jews were granted complete freedom of movement and the hated Familian-
tengesetz was repealed, and the next ten years saw the removal of the final restrictions 
on Jewish occupation and residence. The lifting of these barriers had a profound 
impact on Bohemian Jews, both socially and intellectually. The importance of the 
removal of the marriage restrictions can be seen in increases both in the number of 
families and in a generál population increase from 70,578 to 89,933 in the twenty-

Abrams , Bradley F.: The Austro-Czech Jewish Intelligentsia of 1848's Österreichisches 
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three years between 1846 and 1869 can be directly attributed to these reforms. The 
granting of Freizügigkeit (freedom of movement and settlement) had the most pro-
found effect on the Dorfjuden that Kompert described, however. Many of them, after 
wandering for a short time, made their way to Prague, resulting in a near doubling of 
the the city's Jewish population, which rose from 7706 in 1857 to 14, 928 in 1869. 

The Jews who took advantage of the Freizügigkeit moved to Prague to escape the 
poverty and restrictions of ghetto life, and once there many Jews attempted to assimi-
late and acquire the economic and social status of secular, liberal, middle-class society, 
whether Czech or German. The political tensions in the city increased the pressure on 
Jews to choose between the two national groups and, in the 1850s and 1860s, they 
found little to attract them to the Czechs and much encouragement for a union with 
German society. This was reinforced by Czech nationalist political maneuverings. 
The conservative Old Czechs' clericalism (especially in the field of education) made 
Jews wary, and the young Czechs' radicalism raised the specter in the minds of many 
Jews of the rioting of 1848, which had stamped radical Czechs with a decidedly anti-
Semitic east. As well, the Jews were on one hand in direct economic competition with 
the rising Czech middle class, and on the other were factory owners employing large 
numbers of Czech workers. Jews' position as the competitors ofthe Czech petty bour-
geoisie and enslavers of the toiling Czech masses led to recurrent outbreaks of anti-
Semitic rioting throughout the latter half of the nineteenth Century. 

Identification with the German minority of Prague was far less problematic in these 
decades. Jews had been forced to learn German in order to conduct business, as oppo-
sed to the Czech language, of which many Jews had only a limited understanding. 
More importantly, Jews conceived of German society as having much more wealth, 
power and prestige. While this was indeed true during the crucial decades just after 
mid-century, Jews continued to hold this belief long after a significant Czech bour-
geoisie had been created. The German Liberal Party was the center of German politi-
cal activity in these years, and, unlike either the Old or Young Czechs, they welcomed 
Jewish support, opposed clerical influence in the schools, and championed Jewish 
equality. Most of these Jews, then, became active in the German political, social and 
cultural groups in Prague because those groups welcomed them. In fact, several ofthe 
presidents of the German Casino, in the most important of the German organizations, 
were Jews. The continuing prosperity of German Community life was seen as resting 
on two pillars: "no flirtation with Slavs and no hostili ty to Jews28." 

The Jewish intelligentsia faced additional constraints on their identity choice, bey-
ond the generál ones described above. It was both courted and rejected by both the 
German and Czech communities throughout the late 1840s, but by the 1870s they, 
too, had largely chosen to attempt to assimilate into the German ethnic group. As the 
number of explanations for this would likély equal the number of scholars attempting 
the task, I would like here only to make a few observations, all of which are tied to the 
importance of language in the political dispute. The first concerns the nexus between 
education and success in liberal society. Jewish intellectuals were encouraged to join 
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Germa n circles in 1848 because the y felt tha t th e emancipatio n the y would gain 
throug h revolutio n would ope n th e door s of educatio n to the m and thei r children . 
At tha t tim e higher educatio n was synonymou s with Germa n education , and th e 
vast majorit y of intellectua l traffic was carrie d on in th e Germa n language (on e need 
onl y conside r Palacky' s Geschichte Böhmens). Th e works of Goeth e and Schiller 
becam e juxtapose d to th e less prominen t one s of th e Czec h authors , as exemplified 
by th e collection s of fairy tales and legends collecte d by Božen a Němcov á (whose 
very nam e is emblemati c of th e ironi e and problemati c natur e of Czec h history. ) 

Second , th e stress on rura l aspect s of Czec h life create d anothe r obstacl e to Jewish 
intellectual s becomin g assimilated int o th e Czec h population . Th e majorit y of th e 
Jewish intellectual s were widely read and travelled and had becom e throug h this lar-
gely cosmopolitan . Th e importanc e placed on th e folk songs and dance s of rura l 
Czech s was difficult for these Jews, and Bohemia n Jews in generál , to grasp. The y 
were unconvince d of th e value of rura l life and had little experienc e with it, as 
Kompert' s stories pointe d ou t and tried to remedy . Th e cultura l foundatio n of th e 
mass Czec h movemen t was its peasantry , and th e glorificatio n of th e nationa l sym-
bology it embodied . Jews who did desire to associate themselve s with th e Czec h 
movemen t cam e to th e realizatio n tha t thi s aspect of it would be alien to man y of 
thei r coreligionists , particularl y as within th e patter n of assimilatio n th e assimilatin g 
group tried to associate itself with higher cultur e as oppose d to manifestation s of 
folk life. 

Third , Jewish intellectual s could no t understan d th e necessit y of learnin g th e 
Czec h language and literatuř e when ther e existed little practica l applicatio n for 
the skill in th e everyday life of th e business world, which was primaril y German . 
Jewish literar y figures, in additio n to th e politica l baggage associate d with writin g 
in Czech , understoo d tha t its possible audienc e was very small, silice it was limit -
ed by th e numbe r of thos e who read th e language . Althoug h th e Czec h world 
was filled with potentia l theme s and symbols of great artisti c merit , th e language 
was as yet incapabl e of expressing th e problem s of moder n life as adequatel y as 
German . 

Fourth , throug h th e emphasi s on th e Czec h language man y Jewish intellectual s were 
faced with a confrontatio n between thei r sympathie s and thei r manne r of expressing 
them . Mos t had difficulty understandin g th e importanc e th e Czech s placed upo n thei r 
nationa l language, believing tha t sympath y for thei r natio n shoul d be evidenc e 
enoug h of attachmen t and solidarit y regardless of the language in which these feeling 
were expressed. Jewish writers ' suppor t for th e Czec h writte n in th e Germa n 
language, however , was misunderstoo d by th e Czec h nationalist s for th e easily under -
standabl e reason tha t it asserted th e bilingual natur e of Bohemi a and th e existing 
power relations ; th e Czec h language being a lowly creatur e and fit onl y for interna l 
use, and th e Germa n language being valued as th e universa l language of great culture . 
Thi s consideratio n certainl y does no t mea n tha t no Jewish writers attempte d to 
express thei r love of thei r homeland . In fact, at th e tim e of th e revolution , ther e were 
several literar y figures writin g in th e Czec h language, or writin g poetry , fiction and 
dram a in Germa n but choosin g Czec h historica l or national-symboli c theme s as thei r 
topics . 
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Even Jews writin g on Czec h theme s and in th e Czec h language ran int o difficulties. 
An instructiv e case it tha t of Siegfried Kapper , who wrote primaril y in Czech . Hi s col-
lectio n of poems , České listy (1846), was received with muc h acclaim in man y circles, 
and seemed as if the y provide d the beginnin g of f ruit f ul relation s between Jewish intel -
lectual s and Czec h nationalis t intellectuals , but the y were given harsh treatmen t by 
Kare l Havlíček . Havlíče k attacke d th e poeti c meri t of Kappers' s poems , but mor e 
importantl y also accused him with th e traditiona l claim tha t Kapper , as a Jew, had 
divided loyalities, of writin g with on e eye towar d Jerusale m and th e othe r towar d 
Bohemia . Hi s review of České listy, publishe d in th e politica l newspape r Česká včela, 
lingered lon g in th e mind s of Slavic-oriente d assimilationis t Jewish intellectual s and 
had an immediat e and profoun d effect on Kapper , who reportedl y burne d th e manus -
cript s of a complete d Czec h tragéd y and an unfinishe d Czec h comedy , as well as with-
drawin g from Czech-languag e activities for several years, althoug h professing to th e 
end of his days his love for th e Czec h peopl e and land 2 9 . I t is interestin g to not e th e 
shift in Havlicek' s opinio n after th e events of 1848, when he cam e to realize tha t th e 
emancipatio n of th e Jews, undertake n by th e monarchia l governmen t was a necesar y 
development . 

%• íf .:-

An interestin g example of distanc e and directio n of Jewish assimilatio n is provide d 
by the case of Frit z Mauthner , who was bor n in th e crucia l revolutionar y year of 1848 
in Horzit z (Hořice) . Hi s family moved int o Pragu e after th e grantin g of Freizügigkeit to 
také advantag e of th e economi c climat e and to provid e bette r educatio n for thei r 
children . While th e family enjoyed th e anticipate d economi c prosperity , Frit z later de-
scribed his educatio n as a "Hölllenfahrt 3 0." In fact, it often seems tha t he compose d 
his memoir s primaril y to show th e effect a poo r educatio n can have on a gifted child . 

Hi s experience s in these early years are th e primar y reason for his choic e to attemp t 
to becom e fully Germanized . Born in a lingustic borde r area in an era of rising Czec h 
nationa l consciousness , Mauthne r was forced to ponde r his own identit y and choos e 
ho w he would conceiv e of himsel f -  as a Jew, a Czech , or a German . Th e family's 
move to Pragu e only heightene d his self-awareness , as he saw th e city in a Germa n 
light as "das erste für mich , daß ich die Straßentafeln , Geschäftsfirme n un d Wirtshaus -
schilder , die damal s noc h fast ohn e Ausnahm e deutsc h waren , als geeignete Lese-
büche r entdeckte, " but was at th e same tim e Struc k tha t Pragu e was "schon damal s 
eine sehr slawische Stadt 3 1 . " 

Mauthner , whose parent s were formall y member s of synagogues but areligious, 
rejected Jewishness as an idenity . Perhap s because of th e little knowledge he gained of 
th e Jewish faith and culture , he saw th e religion as merel y empt y rituá l and "tot e Sym-
bole", th e same verdict he eventuall y reache d for Roma n Catholicis m after a brief 
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"dilletantischen " flirtatio n with tha t faith 32. H e eventuall y called upo n all Jews to 
becom e konfessionslos, an d after his move to Berlin called for th e Germa n governmen t 
to close th e eastern border s in orde r to děn y th e Ostjuden entrance , as he felt the y hur t 
th e chance s of th e "good, Germa n Jews" to becom e fully integrated 33. Thi s stron g 
stan d ma y have been th e result of his own feeling tha t he was no t really a German , in 
spite of his massive assimilative effort, as he hint s in an private letter : "Ja, wenn ich in 
meine r Jugen d all die schöne n Sache n hätt e lerne n dürfen ! Wenn ich nich t aus einem 
andere n Milieu stammt e als aus der Horzitze r Judengasse 3 4!" An anti-Jewis h attitud e 
was by no mean s uncommo n for Jewish intellectual s of th e time , however , as Ma x 
Brod affirms: "Natürlic h hatt e Mauthne r vor allem Jüdische n den entschiedenste n 
Horror . Da s war eben die Denkweis e jener um 1850 Geborenen , völlig dem Judentu m 
Entfremdeten , den emanzipierten ' Aufklärern. 35" 

Hi s schoo l experiences , as well as his dispositio n toward s linguistic stud y kept him 
from desirin g to assimilate int o th e Czec h populatio n and conceiv e of himsel f as a 
Czech . H e attende d th e Piaristengymnasium in Pragu e and cam e int o contac t with a 
large numbe r of Czec h student s there , to whom he too k an immediat e dislike. H e 
requeste d tha t his parent s transfe r him to th e Germa n Kleinseitner Gymnasium , 
which the y did in 1866. In spite of his negative encounter s with Czech s and th e Jewish 
faith , he recognize d thei r importanc e for his later studie s of language, saying tha t "ich 
als Jud e im zweisprachige n Böhme n war wie ,prädestiniert' , der Sprach e mein e Auf-
merksamkei t zuzuwenden. 3 6" H e wonders , 

wenn ein Jude , der in einer slawischen Gegen d Österreich s geboren ist, zur Sprachforschun g 
nich t gedrängt wird. Er lernte damals genau genomme n drei Sprache n zugleich verstehen : 
Deutsc h als die Sprach e der Beamten , der Bildung, der Dichtun g und seines Umgangs ; Tsche-
chisch als die Sprach e der Bauern und der Dienstmädchen , als die historisch e Sprach e des glor-
reichen Königreich s Böhmen ; ein bißchen Hebräisc h als die heilige Sprach e des Alten Testa-
ment s .. .Ich weiß aus späteren Erzählunge n meine r Mutter , daß ich schon als Kind die törichte n 
Fragen einer veralteten Sprachphilosophi e zu stellen liebte: warum heißt das und das Din g so 
und so? Im Böhmische n so, und im Deutsche n so37? 

Of th e thre e languages, however , Germa n was th e onl y on e tha t he ever mastered . 
Hi s Hebre w instructio n was limite d to th e unpleasan t religion classes of th e Gymna-
sium, and he shunne d his little knowledge of Czec h after his childhood . 

Although Mauthne r is best remembere d toda y for his philosophica l and linguistic 
studie s Kritik der Sprache and th e three-volum e Wörterbuch der Philosophie, he also 
compose d novels and occasiona l shor t stories . Thes e early novelistic works showed 
his near-fanatica l pro-Germa n attitude , his conceptio n of thei r Czec h rivals, and th e 
relationshi p between them . Hi s first two publishe d novels, Der letzte Deutsche von 
Blatná and Die böhmischen Handschrift, were writte n while he was still in Pragu e 
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attending university, but not published until he had moved to Berlin in 1874. Both of 
these early political novels drew heavily on his childhood experiences, but for the saké 
of brevity, I will only discuss the action of one at length. Der letzte Deutsche von 
Blatná is the story of Anton Gegenbauer, a patriotic German-speaker in the small 
town of Blatná that lies on the Czech-German linguistic border (as did Mauthner's 
Horzitz). Anton's childhood friends, Zaboj and Katschenka Prokop, are Czechs 
whose father Svatopluk is an ardent nationalist. In the early part of the novel, Anton 
is portrayed sympathetically, truly wishing to live in peace with his Czech neighbors, 
as opposed to Zaboj who, indoctrinated by his father, has become inflamed by the 
political struggle as a youth. 

As in Kompert's work, a love relationship forms the background for Mauthner's 
exposition, but unlike Kompert he also addresses politics directly. Anton and Kat-
schenka feil in love as children, and express their love for one another before Anton 
goes away to school in Prague. When Anton returns, he finds that the political and 
romantic situations in Blatná have changed in his absence. Politically, the German 
majority has withered away and the Czech nationalist forces, with Zaboj as their head 
from his position as district secretary, have increased tensions by rallying in the local 
tavern. The tavern had traditionally been a German meeting place, but has symboli-
cally shifted allegiances by changing the language of its sign from German to Czech 
and printing its menus bilingually. Moreover, Anton discovers that Katschenka is 
engagend to a man named Petr, who is one of the leaders of the Czech group. 

The ensuing weeks see in the further decline of the German Community and a resul-
ting rise in the power of the Czechs. Anton's friends, the Priest and doctor, emigrate 
from the town, and he arrives at his reserved chair in the tavern only to find a note atta-
ched to it that reads: "J-Hier ruht der letzte Deutsche von Blatná38." The romantic 
aspect of the novel takés an interesting twist here, as Zaboj goes to Anton and confides 
to him that his sister still loves him although she is engaged. Zaboj hopes that Anton 
will have lost his love for his sister, but instead he confirms his love for her. 

The father, sensing that Katschenka will betray him and all Czechs through her 
love for Anton, teils her the story of his brother Joseph. Joseph had assimilated with 
the Germans and fallen in love with a German woman. During the revolution of 1848 
it became apparent that either Joseph or Anton's father was spying on a group of 
Czech nationalist revolutionaries. Eventually troops came and took Joseph away, 
tried him, and on the basis of letters in his possession found him guilty and killed him. 
His betrayal of the Czech cause broke his father's heart and caused him to die shortly 
thereafter. Svatopluk, however, believes that Joseph's German fiancée had planted the 
letters on him, and the unjust deaths of his brother and father are the reasons for his 
hatred of the Germans. Of all the Germans, he despises Anton particularly because the 
German fiancée later became Frau Gegenbauer, Anton's mother39. 

When Anton returns to Blatná from Vienna, where he has been drumming up public 
and newspaper support for the small town's threatened German community, he 
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brings with him news that throws the Czech population into rage and despair. He 
has declared himself bankrupt and turned over his factory to a Vienna bank, who in 
turn ordered its closure. This development destroys the town's economy, and many 
of the Czech residents decide to leave, even though it is only a few days before the cru-
cial election for district representative, which is sure to be closely contended. 

Svatopluk, intensely distraught over these developments, decides there is only one 
Solution: to destroy the factory the Czechs cannot regain and the Gegenbauer's adjoi-
ning house, killing Anton. He proceeds to the factory, where he sees Katschenka 
going into the house, and decides to destroy the factory in spite of the fact that his 
daughter will be killed along with Anton, saying: "Sie verrät uns! Sie verrät ihr 
Vaterland! Sie verrät auch ihren Vater! Und ihren Bruder40!" Katschenka has come to 
warn Anton, however, and the two escape before the explosion, finding shelter in the 
town's church. Svatopluk comes in, and the two lovers overhear him praying for the 
"dead" Katschenka's soul. She comes out ofthe shadows, and crying repeatedly "mein 
Vater hat mich töten wollen" she runs out of the church with Anton following her \ 
He catches up to her outside a cloister, proclaims his love for her, and asks her to 
marry him. She refuses, citing two reasons; his commitment to the German cause and 
her upbringing: 

,Vergiß deinen Schwur nicht, Anton! Du hast ein Gelübde getan! Ich weiß es! In jener Stunde! 
Du willst ja dein Leben dem Kampfe opfern! . . . Der Kaplan [hat gesagt]: Wenn du dich dei-
nem tschechischen Volk opferst, so wird die Kirche dir alles vergeben . . . [Mein Bruder] rief mir 
immer zu: Wenn du böhmisch denken kannst und wie eine böhmische Patriotin handeln, so ist 
das besser als alle Kentnisse. Das war mein Jugendunterricht... Wenn ich dein Weib wäre, du 
hättest keinen Tag Ruh vor meinen Bekehrungsplänen. Wenn ich Kinder hätte, ich würde sie für 
jedes deutsche Wort hassen! . . . Reiß mir erst das Gift aus dem Leibe, das sie mir eingepflanzt 
haben42!' 

With these words, she enters the cloister, determined to become a nun. The election 
results in a German victory and the novel ends. 

Briefly, Mauthner's second novel, Die Böhmische Handschrift, is a counterpart to 
Der letzte Deutsche von Blatná in many ways. Libussa Weißmann, daughter of a pro-
sperous German businessman, finds herseif between her German fiancé, the good 
and amiable Doktorpeppi, and the fanatical Czech nationalist poet, her tutor Miku-
lasch Laska. In this respect the triangle mirrors that composed of Zaboj, Katschenka, 
and Anton in the previous work. The political aspect is developed when oil is thought 
to have been discovered in Obertal, the setting for the work and Blatna's neighboring 
town. Obertal's leaders plan on rapid growth and f antastic prosperity as a result of the 
windfall, and hope for it to become a center of Czech culture as well. Laska comes to 
the foreground of the Czech movement in the area by "discovering" a planted collec-
tion of Czech national poems, supposedly dating from the middle ages (an obvious 
reference to the Hanka "Manuscript Battle" raging as the novel was being composed). 
It turns out that the oil that had been found was merely a leak from a smuggler's 
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caché, the forgery of the poems is discovered, and Laska is ruined. At the end of the 
novel, he loses Libussa's love as a result of his deception43. 

Although Mauthner's works seem much different than Kompert's, they actually 
have much in common, given the ethnic enclaves within which the authors worked 
and attempted to describe, and their historical position in the development of Bohe-
mian Jewish history. Given this consideration, one can see Mauthner's expression of 
German identity in constant and unmediated Opposition to integration into the Czech 
Community as parallel to Kompert's early stories, which portray the Jewish Gassen as 
closing themeselves to the outside world, although being drawn into it by the pressu-
res of reform. As they both use romantic settings either as the foci of their tales or as 
backdrops for the primary action, this issue provides the most fertile ground for com-
parison. Within this group, given that the primary concern is to determine concep-
tions of identity and attitudes towards identity change, the theme of intermarriage 
comes to the fóre. Although Kompert's intermarriages were inter-religious and 
Mauthner's were inter-nationality, they pinpoint Jew's self-conception and their rela-
tionship to an environment that had undergone radical changes in the period between 
the composition of their respective stories. 

The attitudes of the Jewish Community in Kompert's early stories mirrors that of 
Mauthner's novels, with betrayal of one's people as the key to their relationship. 
However, because of the change in self-identification, the definition of "one's people" 
for the authors has changed from "Jewish" to "German," although admittedly Mauth-
ner was more vociferous in his assimilation to the Germans and rejection of Judaism 
than were most Bohemian Jews. When Hannele, the Randar's daughter, runs away 
with the Christian Honza, the Radar falls ill, saying "Tot will ich sie schlagen, den 
Bankert. Sie bringt mich so ins Grab44 ." Although she returns to her family, she has 
brought her father to his death. Similarly, Joseph (Svatopluk's brother) is killed for 
betraying his people by informing on them, and in this case also the fahter dies from 
remorse over his son's traitorous acts. Svatopluk, in turn, justifies his decision to kill 
his daughter she has betrayed her people by going to Anton. 

It is also interesting to note that in Mauthner's novels, a differentiation is made bet-
ween the genders. The German man Anton may love and desire to marry the Czech 
Katschenka, but the German woman Libussa may not marry the Czech Laska. This 
can be explained by the relationship between the sexes in the nineteenth Century. 
Women were much more likély to foUow the identification patterns established by 
their husbands than vice-versa. Hence, for the more rabid Mauthner, Katschenka can 
go to Anton and perhaps bring another woman into Mauthner's German fold (and 
Svatopluk can accept her death as necessary), but Libussa can not be stolen from the 
German people and so must reject Laska. Mauthner's views in this respect demon-
strate the same variety of predjudice that Kompert described and attempted to remove 
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with Dinah-Madlena in Eine Verlorene, although the topic was religious. As Dinah-
Madlena described, she must follow the religious choice of her husband and does so 
admirably, being baptized, attending church and so on. Mauthner has Katschenka 
base her explanation of how poor of a wife she would be primarily on the reason of her 
inability to abandon her national consciousness. Dinah-Madlena is willing, and is allo-
wed by Kompert, to be a traitor and undergo an identity change, an act for wich she is 
ultimately reaccepted by the family she betrayed, while Libussa, on the other hand, is 
not. 

Mauthner also maintains an occupational prejudice much like the one that Kompert 
strives to remove. In the world of the Gasse Jews are restricted socially to being sales-
man and shopkeepers. The occupations of laborer and farmer are limited to Chri-
stians, although Kompert works to overcome this dichotomy in works such as Tren-
derl and Am Pflug. In Mauthners post-industrialization world, the split is somewhat 
different. German, such as Anton Gegenbauer (whose very name is significant in this 
respect) and Herr Wießmann, Libussa's father, are industrial businessmen whose 
wives do not work. The other Germans - Anton's associates, and those in the Weiß-
mann's social world - occupy professional occupations: doctors, teachers, clergy-
men, and so on. Czechs, however, are still farmers and common laborers, and their 
wives follow much the same occupational patterns. 

As this brief study indicates, Jewish self-identity underwent an important shift in 
the thirty-five years between the Ghettogeschichten of Leopold Kompert and Fritz 
Mauthner's political novels. A more extensive survey, one which can integrate the 
works of many authors, is necessary to fully understand the precise mechanisms 
through which this shift occurred and to detail the multifaceted expressions of the 
Jews' changing relationship to their world, however. 



B E R U F U N D K A R R I E R E G E S T A L T U N G DE R 
T S C H E C H O S L O W A K I S C H E N S O Z I A L D E M O K R A T I S C H E N 

F U N K T I O N Ä R S K A D E R DE R M I T T L E R E N 
U N D N I E D E R E N E B E N E 

Von Thomas Weis er 

Wie in der allgemeine n politische n Geschichte , so ist auch in der Geschicht e der 
Arbeiterbewegun g eine Erweiterun g des Interesse s von der klassischen Partei -
geschicht e mi t ihre m Schwerpunk t auf der Darstellun g der Ideen , Tate n un d vor allem 
der machtpolitische n Kombinatione n der führende n Parteispitze n hin zu der Erfor -
schun g der tief erliegende n Parteistrukture n zu beobachten 1. Dadurc h sollen nu n 
auch die Mitgliederbasis , die einfache n Parteiaktivisten , die Motiv e ihre s politische n 
Engagements , ihr sozialer Hintergrund , ihre beruflich e un d politisch e Karrier e un d 
dergleiche n meh r zum Forschungsobjek t der Geschichtswissenschaf t erhobe n un d 
gleichzeiti g ihre r geschichtliche n Anonymitä t entrisse n werden . Ein solche r Versuch 
wird auch in der vorliegende n Studi e unternommen , die sich mit den Funktionäre n 
der tschechoslowakische n sozialdemokratische n Arbeiterparte i (Československ á 
sociáln ě demokratick á stran a dělnická , ČSD ) beschäftigt 2. 

1 Daz u S t e a r n s , Pete r N. : The Unskille d and the Industrialisation . Archiv für Sozial-
geschichte 16 (1976) 249-283, oder Sa l che rn , Adelheid v.: Arbeiterradikale-Arbeiter -
reformisten . International e Wissenschaftlich e Korresponden z zur Geschicht e der deut -
schen Arbeiterbewegun g 20 (1984) 483-498, wo auch die bisher erreichte n Ergebnisse und 
Hypothese n samt Literaturübersich t (die westeuropäisch e Arbeiterbewegun g betreffend ) 
zum Them a dargestellt werden. 

2 Die Geschicht e der CSD ist bisher nur lückenhaf t aufgearbeite t worden ; eine Synthese oder 
auch nur ein Übersichtswer k fehlen noch . Zu einigen Zeitabschnitte n liegen jedoch recht ein-
gehende Darstellunge n vor. Vgl. vor allem Ká r n ik , Zdenek : Socialisté na rozcestí . Habs-
burg, Masaryk či Šmeral? [Die Sozialisten am Scheideweg. Habsburg , Masaryk oder Sme-
ral?]. Prah a 1968. -  Arbeiterbewegun g und Intelligenz . Hrsg. v. Jan Měchýř . Prah a 1969 
(AUC-Philosophic a et Historic a 4/1969 . Studia historic a IV). Dor t wird auch die tschechi -
sche und österreichisch e Literatu r zum Them a angeführt . -  Zur Geschicht e der ČSD vor 
1918 sind auch die Arbeiten über die österreichisch e Arbeiterbewegun g nützlich ; s. dazu 
B r ü g e 1, Johan n W.: Geschicht e der österreichische r Sozialdemokratie . Bd. 4-5 . Wien 1923/ 
25. -  D e u t s c h , Julius: Geschicht e der österreichische n Gewerkschaftsbewegung . Bd. 1. 
Wien 1929, ferner die Arbeiten von Han s Mommsen . Außerhalb der Tschechoslowake i er-
schienen mehrer e knapp e Ubersichtsdarstellungen : Sozialdemokrati e und Systemwandcl . 
Hunder t Jahre tschechoslowakische r Erfahrung . Hrsg. v. Jaroslav Krejčí . Bonn 1978. -
80 let československé sociální demokraci e [80 Jahre tschechoslowakisch e Sozialdemokratie] . 
Hrsg. v. Adolf Mokrý . Londo n 1958. - B a c h s t e i n , Marti n K.: Die Sozialdemokrati e in 
den böhmische n Länder n bis zum Jahre 1938. In : Die Erste Tschechoslowakisch e Republi k als 
multinationale r Parteienstaat . Hrsg. v. Karl Bosl. München-Wie n 1979, 79-100. Aus 
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Beschreibung der Hauptquelle 

Als Hauptdatenquell e bedien t sich diese Analyse eines Verzeichnisse s von Opfer n 
der nationalsozialistische n Herrschaf t im sog. Protektora t Böhme n un d Mähre n 
1939-1945 3 unte r den Mitglieder n der ČSD . 

Da s als Gedenkban d verfaßte Buch erschie n als offizielle Publikatio n im Auftrag 
der Parte i noc h 1947 un d umfaß t namentlic h 1242 Parteimitglieder , die zwischen 1939 
un d 1945 auf Grun d der Verfolgung durc h die NS-Sicherheitsorgan e den To d fanden 
ode r im Kamp f an der Fron t gefallen sind. Trot z aller Bemühunge n der Herausgebe r 
darf das Verzeichni s jedoch nich t als vollständi g betrachte t werden 4. 

Es wurde versucht , über alle Verzeichnete n biographisch e Skizzen anzufertigen , 
ein Ziel , das ebenfalls unvollende t geblieben ist. Dahe r ist bei dieser Ansammlun g von 
Biographie n leider nu r ein Teil zur prosopographische n Auswertun g geeignet . Aus 
der Namenmenge , zu dene n Angaben einigermaße n komplet t vorliegen, wurde dan n 
eine Grupp e von mittlere n un d niedere n Kader n ausgewählt (N:525 ) un d zum eigent -
lichen Objekt dieser Analyse gemacht 5. 

Bereit s auf den ersten Blick wird deutlich , daß es sich sowohl bei der Grund -
gesamthei t als auch bei den von un s untersuchte n Funktionärsgruppe n nich t um eine 
im übliche n Sinn e repräsentativ e Grupp e handelt . Überhaup t kan n die Frag e nac h der 
Repräsentativitä t der untersuchte n Personengruppe n aus formale r Sicht 6 kaum befrie-
digend beantworte t werden . Dessenungeachte t gibt es zwei Argumente , die für eine 
Berechtigun g dieser Untersuchun g sprechen . Zu m einem sind es die Ergebnisse selbst, 
die, nac h der Kenntni s des Verfassers, den kontextuelle n Rahme n der tschecho -

ČSD-Sich t bieten eine allgemeine Einführun g in die Entwicklun g der Parte i S o u k u p , Fran -
tišek: Revoluce práce . Dějinn ý vývoj socialismu a československé sociálně demokratick é 
stranys dělnické [Die Revolutio n der Arbeit. Die geschichtlich e Entwicklun g des Sozialismus 
und der tschechoslowakische n sozialdemokratische n Arbeiterpartei] . 2 Bde. Prah a 1938. -
Skalák , Jan : Idea a čin. Základ y a rozvoj ústředníc h tiskových podnik ů čs. sociální demo -
kracie [Idee und Tat . Grundlage n und Entwicklun g der zentrale n Pressebetrieb e der tsche-
choslowakische n Sozialdemokratie] . Prah a 1947. - T o b o l k a , Zdeněk : Za svobodu a socia-
lismus 1897-1947: Padesá t let Práva lidu [Fü r Freihei t und Sozialismus 1897-1947: Fünfzi g 
Jahre Právo lidu]. Prah a 1947. -  The Evolutio n of Socialism in Czechoslovakia . Hrsg. vom 
Ústředn í výbor čs. sociálně demokratick é strany dělnické . Prah a 1924. 

3 Padlým hrdinům . Památní k obětí československé sociální demokraci e v osvobozenecké m 
boji 1939-1945. Sestaveno V. Dundre m a J. Filipínským [Den gefallenen Helden . Das 
Gedenkbuc h der Opfer der tschechoslowakische n Sozialdemokrati e im Befreiungskamp f 
1939-1945. Zusammengestell t von Vojtěch Dund r und Jan Filipínský] . Prah a 1947. 

4 Ebend a llund205 . 
5 Der Verfasser widmete der Analyse der Führüngskade r der tschechoslowakische n Arbeiter-

parteie n eine besonder e Studie , die derzeit vom Collegium Carolinu m zur Veröffentlichun g 
vorbereite t wird. 

6 Zum Proble m der Representativitä t von Stichprobe n und der Bestimmun g ihrer Größ e siehe 
A t t e s l ä n d e r , Peter : Methode n der empirische n Sozialforschung . Berlin-Ne w York 
1971, Kap. VI ./4.1 . „Di e Stichprobenauswah l in der Sozialforschung" , dort ist die Ausrech-
nungsforme l besprochen . Vgl. dazu auch F r i e d r i c h s , Jürgen : Methode n empirische r 
Sozialforschung . Hambur g 1973, Kap. 3.4. (Stichproben) , 123-147; und K r i z , Jürgen : 
Statistik in den Sozialwissenschaften . Hambur g 1973, Abt. 5.1. (Stichprob e und Grund -
gesamtheit) . 
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slowakischen Arbeiterbewegun g interessan t un d sinnvol l vervollkommne n bzw. 
bestätigen . Zu m andere n fühlte sich der Verfasser dadurc h ermutigt , daß das unge-
klärte Proble m der Repräsentativitä t nich t imme r das Haupthinderni s bei der Ausfüh-
run g ähnliche r Prosopographie n darstellt . Es ist auf die Tatsach e hinzuweisen , daß 
Analysen von Gruppe n mit niedrigere m sozialen Status , die sonst der geschichtliche n 
Bedeutungslosigkei t verfallen, in der Regel auf die durc h den Machtappara t hergestell -
ten Quelle n (Verzeichniss e un d Akten über Verfolgte aller Art: Gefangene , Gefallene , 
Abgeurteilt e usw.) geradezu angewiesen sind 7 un d schon deswegen kaum jemals mi t 
repräsentative n Stichprobe n arbeite n können . 

Deskriptiv-statistische Darstellung der Grundgesamtheit und ihrer Subgruppen 

Di e Gruppe n der untersuchte n Parteikade r der ČS D stellen nac h ihre m Wesen in 
mehrfache r Hinsich t einen elitäre n Personenkrei s dar 8 . Als Widerständle r habe n sie 
sich zunächs t durc h ihre n Einsat z als moralisch e Elite bewährt . Als bewußt e Partei -
Bewegungsangehörig e gelten sie zugleich auch als Elit e der Arbeiterschaft , un d 
schließlic h sind diejenigen von ihnen , die die gehobene n Positione n in der Parte i ode r 
ihre n Nebeninstitutione n erreich t haben , als Bestandtei l der funktionale n Elit e der 
Bewegung zu sehen . 

Sachlic h bestätigt sich der elitäre Charakte r der untersuchte n Personengrupp e 
durc h ihre beruflich-sozial e Zusammensetzung , die ganz eindeuti g dem Geset z von 
„increasin g disproportion " 9 folgt. Deshal b werden zahlreich e Differenze n zwischen 
der deskriptive n Statisti k unsere r Zielgrupp e un d den bekannte n Angaben über die 
Zusammensetzun g der ČSD-Parteibasi s sichtbar 10. 

7 Vgl. z.B. H o p p e , Ruth/Kuczynski , Jürgen : Eine Berufs- bzw. auch Klassen- und 
Schichtenanalys e der Märzgefallene n 1848 in Berlin. JbWG 4 (1964) 200-216, wo aus den 
Date n zu den 270 Gefallene n Argument e für politisch e Einstellunge n der Berliner Unter -
schichte n geschöpft wurden ; oder die Analyse von 800 festgenommene n Teilnehmer n des 
KPD-Aufstande s in Hambur g 1923 bei P e t e r s o n , L.:A Social Analysis of KPD Suppor -
ters: The Hambur g Insurrectionarie s of Octobe r 1923. Internationa l Review of Social 
Histor y 28 (1983). Vgl. auch R u p i e p e r , Herman n Josef: Die Sozialstruktu r der Träger-
schichte n der Revolutio n von 1848/49 am Beispiel Sachsen . In : Kae lb l e , Helmuth / 
M a z a r a t h , Horst : Problem e der Modernisierun g in Deutschland . Sozialhistorisch e Stu-
dien zum 19. und 20. Jahrhundert . 2. Aufl. Oplade n 1979, 80-110, und M e r k l , Pete r H. : 
Zur quantitative n Analyse von Lebensläufen „Alter Kämpfer" . In : Die Nationalsozialisten . 
Analyse faschistischer Bewegungen. Hrsg. v. Reinhar d Mann . Stuttgar t 1980, 67-83 
(Historisc h Sozialwissenschaftlich e Forschunge n 9). 

8 Zur Elitenlehr e siehe M o s c a, Gaetano : Element i di scienza politica . Torin o 1923 (1. Aufl. 
1986), und P a r e t o , Vilfredo: Trattat o di sociologia generale. Firenz a 1916-1923. Über -
sicht über neuer e Elitenforschun g bieten z.B. The Comparativ e Study of Elkes. Hrsg. v. 
Harol d D- Lasewell . Stanfor d 1952, The Comparativ e Study of Elkes. Hrsg. v. Rober t 
D . P u t n a m. Stanfor d 1976, und W e 1 s h , Wiliam A.: Leader s and Elites. Ne w York 1979. 
Einige richtungsweisende  Arbeiten über die Rekrutierun g von historische n Eliten sind bei 
K a e l b l e / M a z e r a t h : Problem e der Modernisierun g 177f., angeführt ; zum moderne n 
Elitebegriff s. D r e i t z e l , Helmut h P. : Elitebegriff und Sozialstruktur . Eine soziologische 
Begriffsanalyse. Stuttgar t 1962. 

9 Siehe bei P u t n a m : Comparativ e Study 33 f. 
10 Angaben übernomme n aus Há jková , Eva: Členská základna československé sociální 
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De r Antei l der Akademike r an der Grundgesamthei t (3,6 % von N =  1242) mag 
noc h nich t von ihre m tatsächliche n Antei l an der Parteibasi s abweichen , wo die 
„geistigen Berufe" zwischen 1,88 % (1930) und2, 4 % (1932) (sogenannt e Intellektuelle : 
Lehrer , Professore n u. ä.) der Gesamtmitgliederschaf t bildeten . Dafü r sind schon die 
Lehrer - un d Beamtenberuf e in unsere r Untersuchungsgrupp e gegenüber der Basis-
struktu r eindeuti g überrepräsentier t (1930: im öffentliche n Diens t 12,38% , dazu 
käme n noc h 7,31 % Privatangestellte , insgesamt also 19,69%) . Von dieser Zah l mu ß 
jedoch noc h eine unbekannt e Zah l von einfache n Bedienstete n (zřízenci ) abgezogen 
werden , die nac h dem damalige n Verständni s zu den Arbeiter n gezählt wurden , 
obwoh l ihre arbeitsrechtlich e Stellun g besser war. 

Entsprechen d der Überpräsen z dieser Berufsgruppe n vermindert e sich der Antei l 
der Arbeiter-Angestelltenberufe . Obwoh l aus den Angehörige n dieser Berufe 1930 
77,85 % (1932: um 70 %) der ČSD-Mitgliederschaf t rekrutier t wurden , sind aus unse -
rer Zielgrupp e nu r knap p 4 3 % als Arbeiter ode r Angestellte aufgeführt . Ebens o 
unterrepräsentier t erscheine n in unsere r Grundgesamthei t die Fraue n (7,9%) , die an 
der Parteibasi s mi t 16,9 % (1930) bis 18,73 % (1932) vertrete n waren 1 1. 

Di e Übervertretun g der „besseren " Berufe in den obere n Parteigremien , einher -
gehen d mit eine r entsprechende n Vernachlässigun g der Arbeiterpartei , ist gleicher-
maße n bei Sozialdemokrate n wie auch bei Kommuniste n zu beobachten . Aus der 
an sich hauchdünne n Schich t von Akademiker n in der ČS D zwischen 1918 un d 1938 
stammte n insgesamt 14,35 % von 230 Parteivorstandsmitgliedern . De r DSAP -
Vorstan d bestan d zu 9,75 % aus Akademikern , im Z K der KPTsc h machte n sie 
13,25% aus 1 2 . 

demokraci e počátke m třicátýc h let (V ČSR a na Ostravsku) [Die Mitgliederbasi s der 
tschechoslowakische n Sozialdemokrati e zu Anfang der 30er Jahre (In der ČSR und im 
Ostraue r Gebiet)] . In : Příspěvky k dějinám KSČ. Hrsg. v. Antoní n Smutný . Prah a 1968, 
145-194. -  K dějinám československé sociální demokraci e [Zur Geschicht e der tsche-
choslowakische n Sozialdemokratie] . Hrsg. v. Ivan Kolesar/Vladími r Kasík . Prah a 
1968 (Přehle d vědecké a pedagogické práce katede r Marxismu-Leninismu , Příloh a 3). 
-  Menc lová , Jiřina : K některým otázkám vývoje čs. sociální demokraci e v druh é 
polovině dvacátých let [Zu einigen Fragen der Entwicklun g der tschechoslowakische n 
Sozialdemokrati e in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre] . Historick ý sborník 15 
(1967) 77-107. -  Übersich t über die Entwicklun g und Tätigkeit der čechoslovakische n 
Arbeiterparte i in der Čechoslovakische n Republi k zum XVI. Parteita g in Prag in den 
Tagen 27.-29 . Septembe r 1930. Prah a 1930, 12f. -  De r Bericht des Zentralsekretär s ČSD 
Genera l Dunde r über die Tätigkeit der Parte i am XVII. Parteitag . Právo lidu (PL) v. 
24.10.1933,5 . 
Zu den verschiedenste n Forme n und Ursache n der mangelnde n politische n wie sozialen 
Handlungsfähigkei t der Fraue n in der Arbeiterbewegun g in Mitteleurop a siehe: Arbeite-
rinnen  kämpfen um ihr Recht . Autobiographisch e Texte zum Kampf rechtlose r und ent-
rechtete r „Frauenpersonen " in Deutschland , Österreic h und Schweiz des 19. und 20. Jahr -
hunderts . Hrsg. v. F. G. Kürbisch/R . Klucsa r i t z . Wupperta l 1981. - R i gl er , Edith : 
Frauenleitbil d und Frauenarbei t in Österreic h vom ausgehende n 19. Jahrhunder t bis zum 
Zweiten Weltkrieg. Wien-Münche n 1976. 
Gemä ß eigener Berechnunge n des Verfassers an Han d der Parteitagsprotokoll e der ČSD , 
DSAP und KPČ in den Jahre n 1918-1938; auf genauere Titelangabe n wird an dieser Stelle aus 
Platzgründe n verzichtet . 
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In fast allen Organe n un d Ebene n der ČSD-Parteistruktu r zeichne t sich ein sprung -
hafte r Anstieg von beruflich besser gestellten Parteimitglieder n nac h 1930 ab. Da s 
Phänome n war ohn e Zweifel mi t dem Wiedereintrit t der ČS D in die Regierun g nac h 
den Wahlen von 1929 verbunden . Diese Entwicklung , für die es eine ganze Reih e von 
Parallele n gibt13, ist zunächs t die direkt e Folge der wachsende n Zah l an Spitzen -
positionen , dere n sich die ČS D im Staat e bemächtigt e un d bei dere n Besetzun g die 
Fachkompeten z eine wichtige Rolle spielte . 

Zu m Hauptobjek t unsere r Analyse wurde eine Subgrupp e von insgesamt 525 
Parteikadern , dere n Stellun g in der Partei/Bewegun g sich von der eines einfache n 
Parteimitgliede s über die einzelne n Stufen der Parteihierarchie , darunte r auch in 
den zahlreiche n Nebeneinrichtunge n der Bewegung (wie Sport -  un d Interessen -
verbände , Gewerkschaften , Krankenkasse n u.a.) , bis hin zum Ran g eines Gau -
sekretär s erstreckte . 

Fü r diese Gruppe n lieferte unser e Hauptquell e fast vollständige biographisch e 
Angaben über : 1. Geburtsjahr , 2. Geschlecht , 3. Festnahmedatum , 4. Festnahme -
grund , 5. Beruf, 6. Tätigkeitsort , 7. Funktio n in der Partei/Bewegun g (bis zu 6 Funk -
tionen) . 

Nac h dem ausgeübte n Beruf gliederte n sich die Angehörige n dieser Grupp e 
in knap p 140 verschieden e Berufe, die in insgesamt 22 Berufsgruppe n (4 Berufs-
großgruppe n un d 4 Einzelgruppen ) zusammengefaß t wurde n (siehe Tabelle 1 im 
Anhang) . 

Di e Grenz e zwischen den Arbeiterberufe n un d den „besseren " Berufen verläuft 
inmitte n der Berufs groß gruppe Angestellte . Zu den Arbeiter n gehöre n sicher noc h die 
untergeordnete n Angestellten (Handelsangestellte , Krankenhaushelfer , Dienstperso -
nal , Bademeiste r u.a. ) un d einfache n Angestellten , vor allem die Gemeindebedienste -
ten aller Art, die in der Regel auch physische Arbeiten verrichteten . Di e oben -
genannt e Berufsaufteilun g entsprich t ungefäh r auch der damal s geläufigen Praxis der 
ČSD 1 4 . Demnac h mach t der Antei l der Arbeiterschaf t an der untersuchte n Grupp e 
181 Persone n (36,2% ) aus. Di e von den Angehörige n des untersuchte n Personen -
kreises bekleidete n politische n Funktione n gibt die Tabelle 2 an . 

Unte r den Funktionärsgruppe n 21 bis 23 befinde n sich keine einfache n Organi -
sationsmitgliede r mehr , sonder n nu r Inhabe r von höhere n Verbandsfunktionen . 
Z u den hier vertretene n Verbände n zählen : der sozialdemokratisch e Verband der 
Legionäre , die Verbänd e der Invaliden , Kriegsversehrte n un d der Lehre r sowie die 
Bildungs- , Gesangs - un d Theatervereine . Einige aus unsere m Personenkrei s waren 
sogar Mitgliede r des bürgerliche n Turnverbande s Sokol , obwoh l die Mitglieder -
schaft von ČSD-Mitglieder n in bürgerliche n Organisatione n nich t gerne gesehen 
wurde . 

Nac h den empirische n Untersuchunge n für westeuropäisch e politisch e Eliten und Institutio -
nen sinkt überall ab 1945 der Anteil von Politiker n aus der Arbeiterschicht , s. P u t n á m : 
Comparativ e Study 178 f. -  Zum Koalitionsbeitrit t der ČSD siehe: Übersich t zum XVI. Par-
teitag 5 f., sowie die Darstellunge n von Kolesar, Kasik und Menclov á in der Anm. 10. 
Siehe die Parteistruktu r von 1930 und 1932 in: Übersich t zum XVI. Parteita g 12-13, und das 
Referat Dunder s auf dem XVIII . Parteitag . 
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Ein Mitglied bekleidet e oft nich t nu r eine einzige politisch e Funktion , sonder n übt e 
-  wie die Untersuchunge n zeigen - bis zu sechs Ämte r aus: 

1 Funktio n (einfache s Parteimitglied ) bekleidete n 525Pers./100 % 
2 verschieden e Funktione n bekleidete n 152Pers./30,86 % 
3 verschieden e Funktione n bekleidete n 54Pers./10,28 % 
4 verschieden e Funktione n bekleidete n 24Pers./4,57 % 
5 verschieden e Funktione n bekleidete n 8Pers./l ,52 % 
6 verschieden e Funktione n bekleidet e lPers./0,19 % 

Di e untersuchte n Persone n waren in 193 verschiedene n Orte n tätig. Diese Angabe 
bezieh t sich ungefäh r auf die Zei t der Festnahm e durc h die NS-Sicherheitsorgane . Di e 
biographische n Skizzen lassen jedoch erkennen , daß es sich in der Regel um längere 
Aufenthalt e im Or t handelte . So kan n bei dem untersuchte n Personenkrei s eine 
entsprechend e Bindun g zum Tätigkeitsor t angenomme n werden . Im Schnit t ent -
fallen sodan n etwa 2, 76 Persone n auf einen angeführte n Ort , ein Wert , der un s als 
Leitzah l diene n kann . Dies e Zielgrupp e (N : 522) zeigt in den einzelne n Siedlungskate -
gorien folgendes Ergebnis : 

Kategorie l (Ort e mit unte r 10 Tsd. Einw. ) 248Pers . (47%) 
Kategoriel l (Ortemi t 10-50Tsd . Einw. ) 88Pers.(17% ) 
Kategorie II I (Orteüber50Tsd . Einw. ) 101 Pers . (19%) 
Kategori e IV Hauptstad t Pra g 85 Pers . (16%) 

In wirtschaftsgeographische r Hinsich t konzentriere n sich die Tätigkeitsort e der 
ČSD-Kade r ganz eindeuti g auf die sog. neue n industrialisierte n Regione n Böhmen s 
un d Mähren s bzw. auf die benachbarte n Regione n der marktwirtschaftlic h betriebe -
nen Landwirtschaf t (mindesten s 937 Persone n bzw. 75,44% aus der Grundgesamt -
heit ) l 5 . Nu r ausnahmsweis e komme n in unsere m Verzeichni s Sozialdemokrate n aus 
der Slowakei vor. Dabe i handel t es sich um einige im Jah r 1939 nac h Böhme n zurück -
versetzte hauptamtlich e Parteikader . 

Diese r Rau m entsprac h auch meh r ode r weniger der geographische n Verteilun g der 
ČSD-Basis , die ihre Hochburge n ebenfalls in den industrialisierte n tschechische n 
Binnengebiete n in der nördliche n Hälft e Böhmens , in Mähren , dan n im Gebie t Trop -
pau-Ostrau-Friedek/Mistek , im Hana-Gebie t bis in die Region um Brun n hatte . 

15 Siehe dazu K á r n í k o v á , Ludmila : Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914 [Die 
Entwicklun g der Bevölkerun g in den böhmische n Länder n 1754-1914]. Prah a 1965, 
226-239,240-248,  oder auch bei M r á z e k , Otakar : Vývoj průmyslu v českých zemích a na 
Slovensku od manufaktur y do roku 1918 [Die Industrieentwicklun g in den böhmische n 
Länder n und in der Slowakei seit der Manufakturzei t bis zum Jahre 1918]. Prah a 1964,286 ff. 
-  Lac ina , Vlastimil: Problém y odvětvové struktur y československého průmyslu v letech 
1918-1930 [Die Strukturproblem e der tschechoslowakische n Industri e in den Jahre n 
1918-1930]. ČsČH 24 (1976) 821-849. -  Deu t sch : Geschicht e der österreichische n 
Gewerkschaftsbewegun g I, 215f.; dabei bleiben 165 Kleinstorte , deren Lage nich t identifi-
ziert worden ist, außer acht . 
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Dor t zeigte die industriell e Revolutio n nac h 1870 eine flächendeckend e Wirkung , so 
daß die Arbeiterschaf t auch zu einem beachtliche n Teil auf dem Land e wohnte . 
Außerhal b dieser Regionen , z. B. in Südböhmen , blieb die Industrialisierun g bis in die 
fünfziger Jahr e dagegen nu r eine punktuell e Erscheinung . 

Ein e Übereinstimmun g zwischen der Parteistruktu r un d der Zusammensetzun g 
unsere r Zielgrupp e hinsichtlic h der Einteilun g auf Dorf -  un d Stadtbewohne r läßt sich 
wegen der Schwierigkeite n bei der Ortun g von kleinste n Gemeinde n jedoch nich t 
genau feststellen . Zwische n 1930 un d 1932 verteilte sich die Parteimitgliederschaf t 
ungefäh r gleich auf Städt e un d Dörfe r (51,5 % zu 48,5 %, wobei allerding s die größere n 
städtische n Lokalorganisatione n [775] zahlenmäßi g unte r jenen auf dem flachen Land e 
[3058] lagen) . Aus unsere r Zielgrupp e waren nu r 47 % in Siedlunge n unte r 10000 Ein -
wohner n tätig. Di e Parteistatistike n setzten jedoch die Zah l von 2000 Einwohner n als 
die statistisch e Grenz e der Stad t fest, so daß ein guter Teil der in den Orte n der Kate -
gorie I Tätigen eigentlic h imme r den „Städtern " zugerechne t werden muß 1 6 . 

Von den bekannte n Tätigkeitsorte n komme n die Siedlunge n wie folgt überdurch -
schnittlic h oft in unsere r Untersuchun g vor: 

Pra g 85Pers./16 % Pilsen 34Pers./6 % 
Brun n 31Pers./6 % Ostra u 21 Pers . /4 % 
Kolin 14Pers./3 % Klatta u 13Pers./2 % 
Tabo r 12Pers./2 % Olmüt z 10 Pers./2 % 
Lidice 10 Pers./2 % Pardubit z 10Pers./2 % 
Prera u 9Pers./2 % Königgrät z 8Pers./2 % 
Há j eu Příbram : i 8Pers./2 % Libkovice 6Pers . / l % 

- je 4 Persone n (unte r 1 %) waren täti g in: 
Podiebrad , Chrudim , Wittingau , Přibram , Slatin a bei Beneschau , Wsetin ; 

-  je 3 Persone n (um 0,75 %) waren täti g in: 
Rokytnice , Černčic e bei Laun , Uhry , Raudnit z a. d. Elbe , Brušperk , Tymákov , 
Hedvikov , Píst , Horn í Bříza, Holic e bei Olmütz , Gaya , Lobositz , Strakonitz , 
Walachisc h Meseritz . 

Auch diese Orte , in dene n eine überdurchschnittlich e Aktivität des sozialdemokra -
tische n Widerstande s anzutreffe n war, lagen größtenteil s innerhal b der industriell -
marktwirtschaftliche n Regione n der böhmische n Länder . Außerhal b derselben 
lagen nu r Klattau , Tabor , Wittingau , Slatin a bei Beneschau , Strakonit z (Pís t un d 
Uhr y konnte n nich t lokalisiert werden) . Dor t waren insgesamt 42 Persone n zugehö -
rig, so daß auch nac h dieser Aufteilun g die überwiegend e Mehrhei t von 295 (87,53 %) 
von insgesamt 337 in diesen Orte n tätigen Persone n aus den typische n Bezugsgebieten 
der Bewegung kam . Am Rand e sei nu r vermerkt : Auch Klattau , Tabo r un d Strako -
nitz , alle in Südböhme n gelegen, verfügten über wichtige Industriebetriebe , die in 
dieser industriearme n Region eine um so größere politisch-sozial e Bedeutun g für die 
Bewegung hatten . 

Alle Angaben aus den Titeln wie in der Anm. 14. 
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Die Parteitagsdelegierten in dem untersuchten Personenkreis 

Di e Parteitagsprotokoll e der ČS D ermögliche n es, die Kurzbiographie n der sozial-
demokratische n Widerständle r um weitere Date n zu vervollständigen un d somit ein-
nen Blick auf die -  wenn auch nich t imme r lückenlose n - Parteikarriere n der Angehö -
rigen der untersuchte n Zielgrupp e über längere Zei t hinwe g zu werfen. In den Teilneh -
merverzeichnisse n der ČSD-Parteitag e zwischen 1924 (XIV. Parteitag ) un d 1937 
(XVIII . Parteitag ) ist der jeweils aktuell e Beruf des Delegierte n angegeben . Ein e 
zusätzlich e Informatio n biete t un s darübe r hinau s die Aufteilun g der Delegierte n in 
diesen Verzeichnisse n in die sogenannte n einfache n Delegierte n mi t vollem Stimm -
rech t un d in solche mi t einer bloß beratende n Stimme 1 7. 

Di e Erstgenannte n waren in der Regel einfach e Delegiert e der Parteiorgane , der 
Kreis- , Bezirks- un d Lokalorganisationen , un d zumeis t keine bezahlte n Angehörige n 
des Parteiapparats . Di e hauptamtliche n Funktionär e (allen voran die Parteisekretär e 
verschiedene n Range s wie auch die Redakteure , Parlamentarie r un d Vertrete r der 
Nebenorganisationen : Gewerkschaften , Frauen - un d Jugendverbände , Genossen -
schaften u. a.) , soweit sie kraft ihres Amtes am Parteita g teilnahmen , besaßen ab 1920 
kein volles Stimmrecht , sonder n nu r eine beratend e Stimme . 

Es versteh t sich von selbst, daß die Delegierte n mi t beratende r Stimme , als die 
hauptamtliche n Bewegungskader un d Repräsentante n der Partei -  un d Bewegungs-
exekutive, über meh r Einflu ß verfügten als die einfache n Mitglieder . Es überrasch t 
dahe r auch nicht , daß gerade sie eine viel größere Chanc e hatte n als andere , wiederhol t 
an Parteitage n teilzunehmen . Unte r den Delegierte n mi t beratende r Stimm e zwischen 
1918 un d 1937 war der Antei l derjenigen , die wieder zum nächste n Parteita g entsand t 
wurden , in der Regel doppel t so hoc h (!) wie bei den Delegierte n mi t vollem Stimm -
recht . 

Dies e Tatsach e zeigt zugleich , daß die Kontrollmach t der Organ e in eine r noc h rela-
tiv liberal verfaßten un d pluralistisc h gegliederten Partei , wie die ČS D es war, den Per -
sonalbestan d ihre s Apparat s un d dami t auch ihre r Exekutive effektiv kaum beeinflus-
sen konnte . Hierau f gründe n sich auch die Machtprivilegie n der hauptamtliche n 
Funktionär e in den Massenparteie n der Arbeiterbewegung , die gelegentlich von der 
Basis heftig kritisier t wurden . 

Insgesam t tauche n von unsere r Zielgrupp e (N:525 ) 80 Persone n entwede r als 
„Namensvettern " (d.h. , der Nachnam e wie auch der Aufenthaltsor t sind identisch : 
13 Personen ) ode r als Delegiert e (67 Personen ) in den Parteitagsprotokolle n der ČS D 
zwischen 1918-1937 auf. Davo n sind 34 Persone n nu r einmal , die übrigen 33 Perso -
nen meh r als einma l in den Delegiertenverzeichnisse n erschienen . 

Versuche n wir nun , am Beispiel dieser Persone n den Wechsel aus einem zivilen 
Beruf in eine hauptamtliche , bezahlt e Partei -  bzw. Bewegungsfunktio n zu unter -
suche n - ohn e Zweifel eine der interessanteste n Frage n zur Struktu r un d Dynami k der 
Arbeiterbewegung . 

Nac h den seit 1920 geltenden Parteistatuten , siehe: Protoko l XIII . sjezdu ČSD [Protokol l 
des XIII . ordentliche n Parteitage s der ČSD] . Prah a 1921, 52. 
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23 von jenen 33 Personen , die an mehrere n ČSD-Parteitage n teilnahmen , werden in 
unsere r Hauptquell e als hauptamtlich e Parteifunktionär e geführt . Nu r zwei von die-
sen 23 waren jemals als einfach e Parteitagsdelegiert e zwischen 1924 un d 1937 ver-
zeichnet , beide waren aber schon damal s in bezahlte n politische n Anstellunge n tätig. 
Sodan n gelang es nu r einem einzigen von diesen 23 Personen , aus der niedrigste n 
Funktio n (einfache r Delegierte r eine r Lokalorganisatio n =  LO ) in eine bezahlt e 
Parteikarrier e zu wechseln . Es war Františe k Janyška (Geburtsjah r unbekannt) , des-
sen Laufbah n wie folgt verlief: 

1924: einf. LO-Delegierte r mi t vollem Stimmrecht , stellvertretende r Vertrauens -
man n in L O Jablůnk a bei Wsetin 

1927: einf. LO-Delegierte r mi t vollem Stimmrech t 
1933: einf. LO-Delegierte r mit vollem Stimmrecht , Angestellter einer Bezirkskran -

kenkasse (BKK ) 
1937: Parteivertretung , beratend e Stimme , BKK-Angest. , Kreisvertrauensman n un d 

führende r Funktionä r des DTJ-Kreises , ab 1938 Kassierer der BKK in Wala-
chisch Meserit z 

Weitere 8 Personen , die mehrmal s als Parteitagsdelegiert e mi t vollem Manda t 
bekann t sind, übte n noc h zur Zei t ihre r Verhaftun g zivile Berufe aus. Weitere zwei 
bekleidete n abwechseln d ein volles un d ein beratende s Mandat : 

Antoní n Krňanský : 1924: Prag , beratend e Stimm e 
1927: Prag , für ZK , volles Stimmrecht , Bedienstete r 

nac h 1938: als ehemalige r Leite r der Druckere i des Parlament s ange-
führ t 

1924: LO-Delegierter , Jermer , ltd . Angest. der Ortskonsum -
genossenschaft , volles Stimmrech t 

1927: Parteivertretung , beratend e Simm e 
nac h 1938: Beamte r un d Bürgermeiste r von Jerme r 

Bei diesen beiden Funktionäre n ist die beruflich e Verbesserun g infolge der Tätigkei t 
in der ČS D naheliegend . Bei einem weiteren ČSD-Aktiviste n ist eine Karrierebegün -
stigung, allerdings außerhal b der Partei , in offensichtliche m Zusammenhan g mit 
seiner Parteizugehörigkei t zu beobachten : 

Františe k Ulehla : 1924: LO-Delegierter , volles Stimmrecht , Bystřice p . Hostý -
nem , Lehre r 

1937: LO-Delegierter , volles Stimmrecht , L O Hohenstadt , 
Schulinspekto r 

nac h 1938: Bystrice p . Hostýnem , Bezirksschulinspekto r 

Wende n wir un s nu n j enen Parteikader n zu, die vor 193 8 als Delegiert e auf nu r einem 
der ČSD-Parteitag e waren . 21 Persone n sind im Teilnehmerverzeichni s des XVIII . 
Parteitag s von 1937 angeführ t worden . Unser e Hauptquell e weist davon 10 Persone n 
als hauptamtlich e Parteifunktionär e ode r Angestellte der Nebeninstitutione n der 
ČS D 1938/3 9 aus. Von diesen 10 waren nu r 3 Träger eines vollen Mandates , wobei 

Libřický: 
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sie alle schon damal s Bezirkskrankenkassenbeamt e waren . Von den nac h 1938 in zivi-
len Berufen Tätigen (11 Personen ) hatte n alle auch 1937 volles Stimmrecht . 

Als Delegiert e des XVII . Parteitage s von 1933 konnte n aus dem untersuchte n Per -
sonenkrei s insgesamt 27 Persone n identifizier t werden . Davo n waren 13 Persone n 
Delegiert e mit vollem Stimmrech t un d 14 mit beratende m Manda t ausgestattet . In der 
ersten Grupp e befinde n sich ganze 7 Personen , die 1938/3 9 entwede r direk t ode r indi -
rekt innerhal b der Bewegung angestell t waren . Bei diesen 7 war eine solche ode r ver-
gleichend e Anstellun g schon 1933 vorhanden . Di e übrigen sechs übte n sowohl 1933 
als auch nac h 1938 zivile Berufe aus. In der Grupp e der 14 Delegierte n mi t beratende r 
Stimm e wurde n 13 nac h 1938 als bezahlt e Parteifunktionär e bezeichnet : sie alle hatte n 
allerdings schon 1933 ähnlich e Funktionsposte n inne . Nu r eine r aus dieser Grupp e 
wird in der benutzte n Hauptquell e mit dem zivilen Beruf angegeben . Es handel t sich 
um Eduar d Kraus , der 1933 ein beratende s Manda t der Parteivertretun g innehatte , wo 
er damal s die sozialdemokratisch e Händlervereinigun g repräsentierte . Nac h 1938 
war Krau s weiterhi n als Kaufman n in Pra g tätig. 

18 Persone n waren Delegiert e des Parteitage s im Jahr e 1927, 11 mit beratende r un d 
7 mit vollem Stimmrech t ausgestattet . Von den Delegierte n mit voller Stimm e wech-
selte nu r einer (Janyška , s.o. ) aus der Funktio n eines Lokalorganisationsdelegier -
ten in eine politisch e Anstellung . Ein weiterer , Ant . Gvarda , hatt e eine solche schon 
damal s inne . Di e fünf übrigen waren sowohl 1924 als auch nac h 1938 in zivilen Beru-
fen tätig. Von den elf Delegierte n mit beratende r Stimm e im Jahr e 1927 wurde n zehn 
nac h 1938 als bezahlt e politisch e Funktionär e verschiedene s Range s bezeichnet . Ein e 
solche Anstellun g war bei ach t von ihne n wieder schon damal s belegt, bei zwei weite-
ren gilt das als höchstwahrscheinlich . Nu r für eine Delegiert e mit beratende m Manda t 
(A. Slabová aus Prag- Vršovice), die vom Agitationskomite e der sozialdemokratische n 
Fraue n auf den Parteita g entsand t wurde , läßt sich nac h 1938 keine politisch e Anstel-
lung nachweisen . 

1924 waren 13 Persone n aus der untersuchte n Zielgrupp e Delegiert e auf dem XIV. 
Parteita g der ČS D in Ostrau . Davo n waren sieben Träger des vollen Mandats , un d 
sechs verfügten über eine beratend e Stimme . Von den erstgenannte n befande n sich 
zwar nac h 1938 vier in bezahlte n politische n Anstellungen , bei drei von ihne n war die 
gleiche ode r ähnlich e Anstellun g jedoch scho n 1924 vorhanden . Von den Delegierte n 
mit beratende r Stimm e (sechs Personen ) waren wiederu m alle schon 1924 als politi -
sche Angestellte verschiedenste r Art tätig. 

Un d schließlic h könne n noc h 15 Persone n als Delegiert e des Jahre s 1918 identifi -
ziert werden . Bei ihne n ist aber keine Karriereuntersuchun g möglich , weil auf diesem 
Parteita g die Delegierte n weder nac h Stimmar t aufgelistet wurden , noc h ihre Berufs-
zugehörigkei t angegeben wurde . 

Unte r den untersuchte n Persone n ergeben sich noc h in 13 weiteren Fälle n Überein -
stimmunge n in den Nachname n un d Tätigkeitsorte n mi t den in den Parteitagsteil -
nehmerliste n verzeichnete n Delegierte n der Jahr e 1918 bis 1937. Diese Koinzidenze n 
in Name n un d Herkunf t bezeichne n wir behelfsweise als „Verwandtschaften" . Ein e 
tatsächlich e Verwandtschaf t steh t in zwei Fälle n fest, nämlic h bei Václav Cígler aus 
Pilsen , nac h 1938 als Angestellter der ČSD-Nebeninstitutioné n in Pilsen bekannt , der 
verwand t war mi t Barbar a Cígler, ebenfalls aus Pilsen , LO-Delegiert e im Jahr e 1924, 
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sowie M . Pavlán aus Ostrau , nac h 1938 Genossenschaftsangestellt e un d Parteifunk -
tionärin , die verwand t war mit Pet r Pavlán aus Ostrau , Delegierte r im Jahr e 1927 mit 
beratende r Stimme ; P . Pavlán war ein alter Sozialdemokrat , der nac h seiner Rückkeh r 
von der Fron t 1918 imme r noc h als ehrenamtliche r Funktionä r (Kreisvertrauens -
mann ) die ČSD-Kreisorganisatio n in Schlesisch Ostra u aufbaute , 1927 war er Mitglied 
der ČSD-Parteivertretung . 

In beiden Fälle n handelt e es sich um alte sozialdemokratisch e Familien 1 8. Bei allen 
andere n Persone n kan n die „Verwandtschaft " nu r vermute t werden ; es konnte n dar -
unte r auch nu r „Namensvetternschaften " sein. Fü r un s ist jedoch wichtig, daß sich 
auch innerhal b dieser Sondergrupp e die zu beobachtend e Tenden z bestätigt : bis auf 
einen Fal l waren die zivilen Berufstätige n unte r ihne n ebenfalls mit „ihresgleichen " 
Träger eines vollen Mandates , d.h . mi t ehrenamtliche n Funktionäre n „verwandt" . 
Nu r in einem Falle (Fr . Polac h aus Lesnice , Gründe r un d Vorsitzende r der dortige n 
Lokalorganisation , Bürgermeiste r des Dorfe s un d in der Genossenschaf t tätig, Beruf 
nac h 1938: Lagerverwalte r des Ortskonsums ) ist eine Verbesserun g der Karrier e zu 
vermuten . 

Zusammengefaß t fallen die Ergebnisse unsere r Karriereuntersuchun g der Sub-
gruppe „Parteidelegierte " des untersuchte n Personenkreise s wie folgt aus: 

1. Aus der Grupp e der mehrmalige n Parteitagsteilnehme r mit vollem Stimmrech t 
wechselte nu r ein einziger zwischen 1924 un d 1938 in eine politisch e Anstellung . 

2. Aus der Grupp e der Parteitagsdelegierten , die zwischen 1924 un d 1937 jeweils nu r 
einma l an einem Parteita g teilgenomme n haben , gelang keine m ein Karrierewechse l 
aus dem zivilen Beruf in eine politisch e Anstellung . 

3. In der Grupp e der „Verwandten " besteh t nu r in einem Fal l eine Verbindun g eines 
nac h 1938 hauptamtliche n Funktionär s zu einem einfache n Parteidelegierte n eine r 
Lokalorganisation , allerdings im Jah r 1918, weshalb eine näher e Beurteilun g seines 
Mandate s unmöglic h wird. 

4. Ander s ist es bei den beiden Angehörige n der alten sozialdemokratische n Familie n 
(Cígler un d Pavlán) . Bei ihne n ist ein Aufstieg in ihre n politische n Karriere n kaum zu 
bestreiten . 

5. Aus dem gesamten Sampl e ist in nu r dre i Fälle n eine Besserstellun g infolge des poli-
tische n Engagement s im zivilen Beruf bekannt . 

Da s Gesamtergebni s sprich t für die Existen z einer ziemlic h deutliche n Barriere , die 
die in den Organe n naturgemä ß vorherrschende n einfache n Partei -  un d Bewegungs-
mitgliede r von dem direk t ode r indirek t professionalisierte n Parteikade r trennte . 

Di e offenbar geringere Bedeutun g eines Parteitagsdelegiertenmandat s überrasch t 
sehr, den n auch diese „Kaderschicht " der ČS D weist ein an sich durchau s beachtliche s 
Beharrungsvermöge n von 25 bis 50% je nac h Manda t aus. Di e Auslese von haupt -
amtliche n Parteikader n der ČS D mußt e demnac h von dieser Auswahl kaum berührt , 
sehr wahrscheinlic h auf der Grundlag e der Konnektione n innerhal b der Ort e ode r 

Nac h der persönliche n Auskunft der ehemaligen ČSD-Mitgliede r Dr . Šádková, Václav 
Holu b und Dr . Vilém Bernar d an den Verfasser. 
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Bezirke stattgefunde n haben . Da s volle Delegiertenmanda t im Auftrag eine r Lokal -
organisatio n ode r auch der höhere n Organ e hatt e für einen eventuelle n Wechsel in 
eine hauptamtlich e Parteikarrier e fast keine Bedeutung . Trotzde m war es auch unte r 
den „schlichten " Parteidelegierten , wie die relativ hohe n Wiederholungsrate n zeigen, 
sehr erstrebenswert , am Parteita g teilzunehmen . 

Es darf hierbe i auch nich t auße r ach t gelassen werden , daß es sich dabe i in der 
Regel um solche ČSD-Mitgliede r handel n mußte , die es sich leisten konnten , ein paar 
Tage ihre r Arbeit fernzubleiben . Di e Fahrtkoste n übernahme n die jeweiligen Organi -
sationen . 

Nu r so ist es zu erklären , daß aus der untersuchte n Grupp e von 80 Personen , dere n 
politische s Engagemen t auße r Zweifel steht , nu r eine , nebe n zwei bis dre i weiteren 
wahrscheinliche n Fällen , binne n 20 Jahre n aus ihre m zivilen Beruf in eine-hauptamt -
liche Parteikarrier e wechseln konnte . Es soll aber an dieser Stelle nich t zu schnel l der 
Eindruc k erweckt werden , daß diese Barrier e ganz unüberwindlic h war. 

Als eine Arbeiterparte i mi t reiche r Traditio n verfügte die ČS D natürlic h auch über 
richtig e Arbeiterkade r in ihre m Apparat . Dahe r könne n wir auch inmitte n der unter -
suchte n Subgrupp e der Parteitagsdelegierte n ehemalig e Arbeiter in den höhere n 
hauptamtliche n Funktione n identifizieren . Es handel t sich dabei allerding s um Kader , 
die bis auf einen Fal l (L . Drozdek ) den Wechsel in die politisch e Anstellun g noc h vor 
1924 vollzogen habe n mußten : 

Jindřic h Hatin a (Geburtsjah r unbekannt ) war 1938 Bezirkssekretä r in Tabor , davor 
als ehemalige r Metallarbeite r lange Zei t im Betriebsausschu ß der Walter-Werk e in 
Prag-Jinonic e politisc h tätig. 

Ein e sehr steile Karrier e zeigt sich bei Leopol d Drozde k (gebore n 1903), einem 
Arbeitersohn , der späte r ebenfalls Arbeiter wurde , jedoch über den „zweite n Bil-
dungsweg" akademisch e Tite l erwerben konnte . Übe r den Poste n eines BKK-Beam -
ten erhiel t Drozde k noc h vor 1938 die Stelle eines hauptamtliche n Funktionär s der 
ČSD ; im Jahr e 1938 bekleidet e er dan n das Amt eines Kreissekretär s der Partei . 

Františe k Pavel (gebore n 1869), ein ehemalige r Stukkateur , seit den 1890er Jahre n 
Vertrauensman n der Stukkateurgewerkschaft , wechselte erst 1907 in die bezahlt e 
Funktio n des Administrator s der Parteizeitschrif t Svoboda in Kladno , seit 1910 war 
Pavel als BKK-Beamte r vor Or t tätig. Auch als Bürgermeiste r von Kladn o bis 1939 
figuriert Pavel in unsere r Hauptquelle . 

Jan Kopřiv a (gebore n zwischen 1887/89 ) war ein ehemalige r Fabrikarbeiter , bevor 
er etwa seit 1931 als Sekretä r von mehrere n verschiedene n Parteibezirke n (Wsetin , 
Rosenau , Walachisc h Meseritz , Mährisc h Weißkirchen ) erscheint . Auch Kopřiv a 
bekleidet e von 1918 bis 1938 ein Bürgermeisteramt . 

Ebenfall s Arbeiter war Františe k Čudovsk ý (gebore n 1903), Maschinenschlosser , 
der in der sozialdemokratische n Jugendbewegun g auch als Funktionä r aktiv war; nac h 
1929 angestell t im Parteigausekretaria t in Mährisc h Ostrau . 

Gebürti g aus Frenštá t p . Radhoště m war Jan Gvard a (Jahrgan g 1875), der schon seit 
seinem 14. Lebensjah r als Bergarbeite r täti g war. Im gelang es ebenfalls schon vor 
1934, den Beruf zu wechseln , so daß ihn unser e Hauptquell e als langjährigen Kontrol -
leur der Revierkrankenkass e in Ostrau , als Mitglied des Stadtrate s un d stellvertreten -
den Bürgermeiste r ausweist. 
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Ferdinan d Vincou r (gebore n 1885), um 1938 als Gausekretä r sowie als Mitglied 
der Stadt - un d Kreisvertretun g in Prera u bekannt , war ebenfalls Arbeiter (Maurer) ; 
er war vor 1914 im Sportverei n DT J (Dělnick á tělocvičn á jednota ) sehr aktiv. 

Unse r letzte s Beispiel ist die Karrier e von Josef Beneš (gebore n 1887). Er war 
ursprünglic h Schmie d un d in der Bewegung um Jungbunzla u tätig. 1918 war Beneš 
Mitglied der Parteivertretung , ab 1924 bis 1938 ohn e Unterbrechun g Redakteu r der 
ČSD-Parteizeitun g Rud é proud y in Raudnit z tätig, danac h wurde er Direkto r einer 
Genossenschaft . Di e Seltenhei t eines solche n Berufswechsels vor 1938 war schon 
durc h die aus heutige r Sicht außerordentlic h bescheiden e Zah l der zu vergebende n 
Stellen vorgegeben. Noc h 1930, also schon nac h dem durchau s erfolgreiche n 
Abschluß der Konsolidierungsphas e der Parte i nac h der Katastroph e von 1920, ver-
fügte die ČS D als zweitstärkst e Parte i in der ČSR mit 13,05 % Stimme n un d bei einer 
Mitgliederbasi s von 155000 über insgesamt 90 (!) bezahlt e Stellen in ihre m Appa-
rat 1 9 . Scho n deshalb mußte n selbst die bewährteste n Parteikade r oft bei den Neben -
institutione n der Bewegung (Genossenschaften , Bezirkskrankenkassen , Redaktione n 
u.a. ) untergebrach t werden , dami t sie nich t die Parteikass e belasteten . Wie die obere n 
Zahle n belegen un d auch die un s bekannte n Karriere n der damal s amtierende n CSD -
Führungselit e zeigen, gab es aber auch auf diesem Wege für die Allerfähigsten ziem-
lich lange Wartezeiten . 

Die Interdependenz zwischen Beruf und politischer Karriere 
bei mittleren und niederen Kadern der ČSD 

Da s Hauptinteress e in diesem Teil unsere r Untersuchun g gilt der Frag e nac h der 
Beziehun g zwischen dem Beruf un d der politische n Karriere , soweit sie sich an Han d 
der bekannte n Date n zur untersuchte n Personengrupp e rekonstruiere n läßt . Es geht 
um die vorläufige Aufklärun g darüber , welche Karriereperspektive n in der ČS D wel-
chen Berufs- bzw. Sozialgruppe n offenstande n un d wie sich die Angehörige n der ein-
zelnen Berufe in der Bewegung gegenüberstanden . 

Da s Denkmodell , auf dem unse r Analyseansat z aufbaut , geht von der Schlüsselstel -
lun g aus, die dem Beruf in der moderne n Gesellschaf t als Basis für weitere Kommuni -
kations - un d Sozialisationsprozess e innerhal b der Sozialgruppe n aller Art zufällt 20. 
Somi t mu ß sich der Beruf auch präformati v auf jenen Bereich der sozialen Kommuni -
katio n auswirken , die als politische s Engagemen t bezeichne t wird. Dahe r ist auch zu 
erwarten , daß die Einbindun g des untersuchte n Personenkreise s in die Politi k 
dem durc h die Berufszugehörigkei t definierte n Kommunikationsmuste r weitgehen d 
folgen wird. 

U m eine zahlenmäßi g so unausgewogen e Zielgrupp e einigermaße n plausibe l aus-
werten zu können , wurde im vorliegende n Fal l als geeignetes mathematisch-statisti -

Übersich t zum XVI. Parteita g 12. 
Siehe z.B. D a h e i m , Helmuth : De r Beruf in der moderne n Gesellschaft . Köln-Berli n 
1970. 
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sches Verfahren die Cluster-Analyse ausgewählt21. Das Verfahren ermittelt Analo-
gien bzw. Differenzen zwischen Objekten (in unserem Falle Berufsgruppen), defi-
niert durch ihre Eigenschaften (hier die von Berufsgruppenangehörigen ausgeübten 
Funktionen). Im vorliegenden Fall handelt es sich um 22 Berufsgruppen, deren Ähn-
lichkeit anhand von 25 Funktionen, die ihre Angehörigen in den verschiedensten 
Kombinationen ausübten, gemessen wird. Mathematisch werden dabei die Berufs-
gruppen als Vektoren aufgefaßt, deren Komponenten von den zugehörigen Funktio-
nen gebildet werden. Das ermittelte Distanz- bzw. Ähnlichkeitsmaß zwischen den 
einzelnen Berufsgruppen wird in Zahlenwerten bzw. in der geometrischen Form als 
Baumdiagramm dargestellt. 

Die Cluster-Analyse22 der Berufsgruppen brachte folgendes Ergebnis: In der Ge-
samtheit der 500 Fälle, zu denen beide Variablen „Beruf" und „Funktion" bekannt 
sind, bündeln sich die Berufsfeingruppen zunächst in drei deutlich voneinander 
abgesonderte Bäume mit dem Distanzmaß 0 bis 25 (siehe Tabelle 3, 4, 5). 

Der Baum I setzt sich aus 156 Personen unserer Zielgruppe zusammen, und zwar 
aus 32 Gewerbetreibenden, 62 mittleren Beamten, 10 Angestellten in Aufsichts-
funktionen, 30 höheren Beamten und 22 freiberuflich Tätigen. Sodann finden sich 
hier praktisch alle Angehörigen der „besseren Berufe" hinsichtlich ihrer Betätigung 
in der Partei und der Bewegung. Der Graph besagt, daß sich die Angehörigen die-
ser Berufsgruppen bei ihrer politischen Betätigung viel näherstanden als Angehörige 
anderer Berufe und daß sie relativ ähnliche politische Karrieren einschlugen. 

Innerhalb des Baumes I zeigen einerseits die Gewerbetreibenden mit den einfachen 
mittleren Beamten (Lehrer, einfache Beamte der verschiedensten Behörden) und 
andererseits die höheren Beamten mit den freiberuflich Tätigen eine hohe Ähnlichkeit 
bei ihrer politischen Betätigung. 

Die Angestellten in Aufsichtsfunktionen (z.B. Aufseher eines Telegrafenamtes, 
Aufseher in den Staatsgruben, Gebäudeverwalter, Verwalter eines Obdachlosenhau-
ses, Verwalter einer Brauerei, Bahnvorsteher, Maschinenführer, Zugführer, Strek-
kenmeister der Eisenbahn u. a.) nahmen hierbei eine mittlere Stellung ein, bevor sie 
sich mit dem ihnen „ständisch-beruflich" näheren Zweig 11+14 vereinigten. 

Der Baum II bietet ein weniger übersichtliches Bild als der Baum I. Hier sind insge-
samt 135 Personen nach ihren Beruf en erfaßt. Überraschend wirkt die Vermengung der 
vollbezahlten politischen Parteiangestellten der Bezirks- (21) und Gausekretariate (22) 

An dieser Stelle möchte ich meinen aufrichtigen Dank Herrn Dr. Reinhardt Schüren (z.Zt. 
Köln) aussprechen für seine opfervolle Unterstützung beim Umgang mit und der Nutzung 
der EDV-Mittel. Nur Dank seiner Anweisungen und tätigen Hilfe gelangten die Berechnungen 
zum erhofften Ergebnis. Zur Einführung in die Cluster-Analyse - z. Zt..eines der leistungs-
stärksten statistisch-mathematischen Verfahren zur Auswertung mehrdimensionaler Abhän-
gigkeiten in den Sozialwissenschaften, siehe Sch losse r , Otto: Einführung in die sozial-
wissenschaftliche Zusammenhangsanalyse. Hamburg 1976, insbesondere Kapitel 6. 
Siehe N o r u š i s , Maria J.: SPSS Introductory Guide. Basic Statistic and Operations, Mc-
Graw-Hill 1982, bzw. die Manuals für die späteren Versionen, in unserem Fall wurde die 
Version von 1985 benutzt, dies.: SPSS-X Advance Statistics Guide; zur Cluster-Analyse 
siehe dort Kapitel 5. 
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mit angelernten Arbeitern ([3] 46 Personen) oder mit Angestellten in untergeordneten 
Stellungen (6) (8 Personen); letztere sind schon Berufe mit geringerem Qualifikations-
anspruch. Auch die Ähnlichkeit der politischen Betätigung zwischen den angelernten 
Arbeitern und den niederen bzw. leitenden mittleren Beamten in der Partei findet 
zunächst keine intuitive Bestätigung. Andererseits ist hier das Gros der bezahlten 
Parteiangestellten aus dem untersuchten Personenkreis versammelt. Die Arbeiter-
und Angestelltenberufe kommen hier nur in bescheidener Zahl vor. Die Einbindung 
der kleineren Berufsgruppen in diesen Baum kann allerdings auch als eine Art Bestäti-
gung der Sonderrolle gesehen werden, die die niederen Qualifikationen in der sozial-
demokratischen Bewegung allgemein spielten. 

Baum III ist von der Zahl der Personen her der stärkste überhaupt. Er umfaßt 209 
Personen, darunter den größten und typischsten Teil der Arbeiterberufe. Hier verbin-
den sich die vollqualifizierten Arbeiter (4) (85 Personen) mit einfachen Angestellten 
(7) (31 Personen). Diese beiden Berufsgruppen bündeln sich auf der nächsten Stufe mit 
den einfachen Angestellten der Nebeninstitionen der Partei (18) (12 Personen) und auf 
der nächstfolgenden Stufe dann noch mit leitenden Angestellten dieser Nebeninstitu-
tionen (20) (Direktoren und Sekretäre von Genossenschaften, Arbeiterhäusern sowie 
der BKK, insgesamt 13 Personen), dem Büropersonal dieser Nebeneinrichtungen (19) 
(29 Personen) und schließlich mit den Angestellten in Verwaltungspositionen. Ganz 
am Rande dieser Subgruppe stehen dann die Arbeiter in leitenden Funktionen (5) 
(Meister, Werkmeister, Werkstättenleiter, 6 Personen) und die Personen ohne Beruf 
(1) (12 Personen). 

Es würde sich nicht lohnen, zur Veranschaulichung der Unterschiede in den einge-
schlagenen politischen Karrieren der einzelnen Berufsfeingruppen weitere deskriptive 
Merkmale heranzuziehen. Denn für unsere 22 Berufsgruppen lassen sich keine intuitiv 
erfaßbaren Schwerpunkte nach der politischen Tätigkeit ihrer Angehörigen aus-
machen. Die Verteilung von politischen Funktionen in den einzelnen Berufsfeingrup-
pen bildet ein auf bloß graduellen Unterschied basierendes Bezugssystem von 25 
Dimensionen, das daher nur mittels komplexerer statistischer Mittel adäquat aus-
gewertet werden kann. Jeder Versuch, die Ergebnisse unserer Analyse intuitiv, d.h. 
qualitativ, faßbarer zu machen, stünde deshalb in krassem Mißverhältnis zur Komple-
xität der in die Ausrechnung eingebrachten Datenbasis. 

Schlußbetrachtungen 

Die festgestellte Bündelung der politischen Karrieren nach Berufszugehörigkeit 
läßt innerhalb der untersuchten Kadergruppe folgende politisch relevante Struktur 
vermuten: 

- den Abstand zwischen dem hauptamtlichen Apparat und gehobenen Berufen sowie 
zwischen der ursprünglichen Basisschicht der Arbeiter und einfachen Angestellten; 

- den Abstand zwischen den qualifizierten Arbeitern/Angestellten und den nicht-
qualifizierten Proletariern; 

- den Gegensatz zwischen den „gehobenen Berufen" (Intelligenz) und den Arbei-
tern/Angestellten . 
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D i e ausgewiesen e berufsbedingt e S t ruk tu r innerhal b de r un te rsuchte n Personen -
gruppe n soll im Kontex t de r praktisch-poli t ische n u n d organisatorische n Frage n de r 
sozialdemokrat ische n Bewegun g betrachte t werden . 

Da s in de r Č S D bis 1938 verbindlich e organisatorisch e Mus te r war auf de m gesamt -
österreichische n Partei ta g in Hainfel d (1889) eingeführ t w o r d e n . Dies e bewähr t e 
Organisa t ionsfor m w u r d e -  vielen Berichte n nac h - vorwiegen d v on de r Schich t de r 
qualifizierte n Arbeiterschaf t ge t ragen 2 3 . Die s bescheinige n auc h erzählend e Quel le n 
böhmische r P r o v e n i e n z 2 4 . Weiter e Argumen t e für diese D e u t u n g lassen sich au s d e m 
Strei t u m da s Wesen u n d Wi rke n de r Arbei terar is tokrat i e en tnehmen , ein vo rnehm -
lich v on de r L inke n ausgeschlachtete s T h e m a 2 5 . 

Aus diese r Schich t rekrut ier te n sich nich t n u r die Haup t t r äge r de r sozialdemokrat i -
sche n Partei -  u n d Gewerkschaftsorganisat ionen , sonder n auc h die Mehrhe i t de r 
Kade r in kommunis t i sche n Gewerkschaften , selbst in jene n Branchen , in dene n die 
ungelernte n Arbei te r an sich ein e e rdrückend e Mehrhe i t besaßen 2 6 . 

Di e gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Organisationsfähigkei t un d der Berufsqualifi-
katio n wird scho n aus der historische n Entwicklun g der Gewerkschafte n in Altösterreic h 
ersichtlich . Als erste erreichte n eine starke Positio n durc h Selbstorganisatio n nac h 1870 die 
Buchdrucker , also Angehörige eine r der damal s höchstqualifizierte n Berufsgrupp e über -
haupt , siehe D e u t s c h : Geschicht e der österreichische n Gewerkschaftsbewegun g I , 120, 
122, 231, 420. Übe r die etwa vergleichbare n Organisationsleistunge n der Metalle r siehe: 
e b e n d a 120, 411. Als 1900 ca. 10% der österreichische n Arbeiterschaf t organisier t wur-
den , handelt e es sich dabei eben vorwiegend um Metallarbeiter ; sie setzte n nac h den Schrift -
setzern -  auch als eine r der ersten Verbänd e - die Kollektivverträg e in ihre r Branch e durch ; 
vgl. dazu weiter bei M r á z e k : Vývoj průmysl u 379, 452. -  Zu r Organisationsfähigkei t der 
kleingewerbliche n Arbeiter siehe H e u m o s , Peter : Bruderlad e un d proletarische r Tabor . 
Soziale Bedingunge n von Organisations - un d Aktionsforme n tschechische r Kleingewerbe -
Arbeiter in Böhme n 1850-70 . VSWG 69 (1982) 339-372 . -  Ein Beispiel aus Wien biete t 
E h m e r , Josef: Rot e Fahne n - Blauer Montag . In : Wahrnehmungsforme n un d Protestver -
halten . Studie n zur Lage der Unterschichte n im 18. un d im 19. Jahrhundert . Hrsg . v. Dethle v 
P u l s . Frankfurt/M . 1979, 143-174 . 
N e z v a l , Vítězslav: Z méh o života [Aus meine m Leben] . Prah a 1963,23 f. - K r ei b i c h , Karl : 
Těsn ý domov , širý svět [Enge Heimat , breit e Welt] . Prah a 1968,11-13,15-19 . Di e Gültigkei t 
der Faustregel , nac h der die Aussichten auf eine sozialpolitisch e Emanzipatio n sowie die Fähig -
keit zur Selbstorganisatio n eine r Arbeiterschich t um so besser seien, je höhe r ihre beruflich e 
Qualifikatio n bzw. je günstiger ihre Berufslage sei, bestätigte n dievom Verfasser konsultierte n 
ehemalige n Parteifunktionär e aus beiden sozialdemokratische n Parteie n in der Tschechoslo -
wakei, Dr . Johan n W. Brügel (f) , Dr . Sádková , Adolf Hasenöhr l (f) un d Václav Holub . Siehe 
dazu auch die in die gleiche Richtungweisende n Ausführunge n von P . N . Stearns . 
Siehe Be i e r , Gerhard : Da s Proble m der Arbeiteraristokrati e im 19. un d 20. Jahrhundert . 
In : Herkunf t un d Mandat . Beiträge zur Führungsproblemati k der Arbeiterbewegung . 
Frankfurt-Köl n 1976, 9-72 (Schriftenreih e der Otto-Brenner-Stiftun g 5), un d b e i F r i c k e , 
Fritz : Kamp f den Bonzen . In : Lumpenproletarier . Bonze-Hel d der Arbeit . Verrat un d Soli-
darität . Kulturfigure n un d Sozialcharakter e des 19. un d 20.Jahrhunderts . Hrsg . von Ger d 
S t e i n . Bd.5 , o.J. , Fischer-Verlag , 164-184 . 
Siehe die Diskussio n zur Gewerkschaftsfrag e am V. KPČ-Parteitag , dor t vor allem Auftritt e 
von Ziegler (Vertrete r der KI) . In : ProtokolV . řádnéh o sjezdu Kommunistick é stran y Česko -
slovenska. 18.-23 . únor a 1929 [Protokol l des V. ordentliche n Parteitage s der Kommunisti -
schenParte i der Tschechoslowakei . 18. -23 . Februa r 1929]. Red.v.Helena T i c h á.Prahal971 , 
69 (Pramen y k dějinám KSČ 1). Siehe insbesonder e den Beitra g von Babel ( e b e n d a 93), 
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Auf diese Weise wi rd de r Schich t v on qualifizierte n Arbei ter n die Fähigkei t eine s 
regelmäßige n poli t ische n Langzei tengagement s in Parte i u n d Gewerkschaf t beschei -
nigt . Diese n Kader n fiel so ein e organisatorisch-polit isch e Aufgabe von entscheiden -
de r Bedeutun g für die Bewegun g zu : nämlic h die an sich launisch e Aktionsfähigkei t 
de r Masse n in Bereitschaf t zu hal ten . Ander s ausgedrückt : Dies e Kade r m u ß t e n „zwi -
sche n b loße r Ungedu l d u n d organisierte r Kraf t un te rsche iden " 2 7 u n d da s ein e in da s 
ander e systematisc h u m w a n d e l n k ö n n e n . 

Dies e wichtig e Stellun g de r qualifizierte n Arbei te r u n d Angestel l te n gegenübe r de n 
unqualifizierte n Berufstätige n zeigt sich auc h in unsere r Analyse: N i c h t nur , da ß im 
unte rsuchte n Personenkrei s die Arbe i tnehme r mi t geringe r Qualif ikat io n (insgesam t 
jeweils n u r 5 bzw. 8 Personen ) selten sind . Vor allem abe r s tehe n sich die beide n Sub -
gruppe n nac h de r Art ihre s poli t ische n Engagement s in de r Č S D ziemlic h unvermit te l t 
gegenüber . 

Di e Mehrschicht igkei t des Proletariats , die sich auf diese Weise in de r Poli t i k zu 
W o r t meldete , ha t t e auc h ein e wichtig e soziale D imens ion . Sie ist an de r soziale n Dis tan z 
zwische n beide n proletar ische n Schichte n zu messen , die au s de r negative n Bilan z de r 
Hei ra t sbez iehunge n untere inande r Zisleithanie n ersichtlic h i s t 2 8 . 

von Koh n ( e b e n d a 258-263 , 268, 234) un d im Resolutionentei l ( e b e n d a 300, 304, 320f., 
406, 467, 477, 486). -  Siehe auch : Protoko l III . řádnéh o sjezdu KSČ , 26.-28 . září 1925 [Pro -
tokol l des III . ordentliche n Parteitage s der KPČ , 26.-28 . Septembe r 1925]. Prah a 1967, 191 
(Pramen y k dějinám KSČ 2), un d Protoko l VIL sjezdu Komunistick é stran y Českoslo -
venska, 11.-14 . dubn a 1936 [Protokol l des VIL Parteitage s der kommunistische n Parte i der 
Tschechoslowakei , 11.-14 . April 1936]. Hrsg . v. Jan S k a l i c k ý . Prah a 1967, 201 (Pramen y 
k dějinám KSČ) . Di e Ablehnun g der „Versicherungsrolle " der Gewerkschafte n seiten s der 
Radikale n siehe: Protoko l V. sjezdu KSČ 258-263 , 510. 
Di e Diskussio n über die geeignete Takti k lief auch an den Parteitage n der deutsche n Sozial-
demokrate n in der ČSR , das Zita t wird dem Auftrit t des Delegierte n Meitzner s am DSAP -
Parteita g 1920 entnommen , siehe: Protokol l des Karlsbade r Parteitage s 1920. Abgehalten 
vom 3. bis 7. Oktobe r 1920 in Karlsbad . Teplitz-Schöna u 1920, 199. Dari n wird die sozial-
demokratisch e Positio n un d Takti k deutlic h gemacht ; auch in den Ausführunge n Hampl s auf 
dem XIV. ČSD-Parteita g 1924 erklan g die Erfahrung , daß radikal e Stimmun g ode r Ver-
zweiflung kein zuverlässiger Ersat z für die organisiert e Kraft un d die Quell e eine r dauerhaf -
ten politische n Einflußnahm e seien nach : Večerník Práva lidu (VčPL ) vom 25.4.1924, 1 f.; 
vgl. weiter auch die Red e Němec s in P L vom 24.4.1924, 3, un d die Ausführunge n Stivins auf 
dem XV. Parteitag , nac h P L 15.4.1927. Nac h dem Protokol l des Tetschene r Parteitage s 
1921. Abgehalten vom 11. bis 14. Dezembe r 1921 in Tetschen . Teplitz-Schöna u 1921, 215, 
419, handelt e es sich oft bei den radikalisierte n Massen um solche , die sich erst 1918 dem Ein -
fluß des Klerikalismu s im Land e entzoge n hätten . Dgl . auch im DSAP-Parteitagsprotokol l 
1923, 55f. 

2 8 Siehe H u b b a r d , William H. : Social Mobilit y and Social Structur e in Graz , 1857-1910 . 
Journa l of Social Histor y 17 (1983/84 ) 453-463 . Hubbar d zitier t an dieser Stelle (462, 
Anm . 15) eine Untersuchun g von Kar l Theodo r v. Inama-Sternegg : Da s sociale Connubiu m 
in den österreichische n Städten . Statistisch e Monatsschrif t 24 (1898) 69-105 . Diese Unter -
suchun g faßte Angaben über 138187 Trauunge n aus 23 Städte n Altösterreich s zusammen . 
Aus den böhmisch-mährische n Städte n wurde n hier Aussig, Brüx, Eger , Gablon z a. d . N . , 
Gitschin , Karlsbad , Pilsen , Tetschen , Kaaden , Kladno , Reichenberg , Iglau , Neutitschein , 
Znai m un d Troppa u untersucht ; siehe dazu weitere Date n in : Österreichisch e Statisti k 16-26 
(1897-1907) , Abt. IV.: Bewegung der Bevölkerung , Tab.2. : „Trauungen" , nac h dem Beruf 
der Brautleut e (Reichsübersicht) . 
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Di e auf der Affinität zwischen Beruf un d Funktio n gründend e soziale Differen z 
innerhal b des ČSD-Kader s ist auch das in der gesamteuropäische n Arbeiterbewegun g 
bekannt e Phänome n der Intelligenzfeindlichkei t in der Sozialdemokratie . In unsere r 
Analyse zeigt sich deutlich , daß die Zugehörigkei t zu einem besseren Beruf aus-
reichend e Vorbedingun g war, um einen andere n Karrierepfa d in der Bewegung 
einzuschlagen , als es dem Kade r der Arbeiter un d Angestellten möglich war. Die s geht 
aus der Tatsach e hervor , daß sich die Bäum e I un d I I erst ganz am End e unsere r 
Distanzskal a (bei 25) treffen . Da s bestätigt , daß Bildun g un d der von ihr abhängend e 
Beruf sozial stratifizieren d auch dan n wirken , wenn Unterschied e in der sozialen 
Herkunf t auße r ach t bleiben ode r -  aufgrun d der zu vermutende n allgemein niedere n 
Abstammun g der Intelligen z unte r dem ČSD-Kade r -  kaum auffallen 29. 

In den erzählende n Quelle n wird die prekär e Lage der Intelligen z innerhal b der 
Arbeiterbewegung 30 ausgiebig dargestellt . Da s Ergebni s unsere r Analyse deute t an , 
daß der Gegensat z zwischen der Intelligenz , gleich welcher sozialen Herkunft , 
un d der Basis der Arbeiterbewegun g offensichtlic h nich t leich t durc h das gemeinsam e 
politisch e Bekenntni s überdeck t werden konnte . Di e Basis, in ihre r Mehrhei t aus 
den Unterschichte n stammend , ha t es nich t gut ertragen , daß Bildun g un d höher e 
bessere Qualifikatio n aus Sachzwänge n herau s auch in der eigenen Parte i bevorzugt 
wurden . 

Auch in der ČSR hatte n die Sozialdemokrate n Schwierigkeite n mi t dieser sozialen 
Gruppe 3 1 , die nac h unsere n Zahle n seit 1930 in der Parte i zunehmen d präsen t un d 

2 9 Zur relativ niedrigen sozialen Herkunf t der tschechische n Intelligen z siehe C o h e n Gar y B.: 
Educatio n and Czech Social Structur e in the Late Ninteent h Century . In : Bildungs-
geschichte , Bevölkerungsgeschichte , Gesellschaftsgeschicht e in den böhmische n Länder n 
und in Europa . Festschrif t für Jan Havráne k zum 60. Geburtstag . Hrsg. v. Han s Lember g 
u.a . München-Wie n 1988, 32-45. 

30 Siehe z .B.Michels , Robert : Zur Soziologie des Parteiwesen s in der moderne n Demokra -
tie (Untersuchunge n über die oligarchische n Tendenze n des Gruppenlebens) . Neudruc k der 
2. Auflage, Stuttgar t 1970, 308-309. Übe r die ähnlic h problematisch e Lage der Intelligen z in 
der gesamtösterreichische n Parte i vgl. K o n r a d , Helmuth : Die Sozialdemokrati e und die 
„geistigen Arbeiter" 545ff., oder bei P o l l a k , M. : Intellektuell e Außenseiterstellun g und 
Arbeiterbewegung: das Verhältni s der Psychoanalys e zur Sozialdemokrati e Österreichs . In : 
Bewegung und Klasse. Studien zur österreichische n Arbeitergeschichte . Hrsg. v. G . B o t z/ 
H . Hau tmann /H . Konrad/J . W e i d e n h o l z e r . Wien 1978, 429-448. -  Kre i sky , 
Bruno : Die Zeit , in der wir leben. Betrachtunge n zur internationale n Politik . Hrsg. von 
M. Lucber t . Wien 1978, 22-23 . Tschechisch e Beispiele dazu bieten : J echová , Květa: Z 
dějin kulturn í politiky. Vztah čs. sociální demokraci e ke vzdělání, uměn í a inteligenc i na pře-
lomu století [Aus der Geschicht e der Kulturpolitik . Die Beziehun g der tschechische n Sozial-
demokrati e zur Bildung, Kunst und Intelligen z um die Jahrhundertwende] . Revue dějin 
socialismu (1968) 689-708. -  U r b a n , Otto : B. Smeral a Fr . Modráče k jako představitel é 
dvou ideologických linií v čs. sociální demokraci i před první světovou válkou [B. Smeral und 
Fr . Modráče k als Repräsentante n zweier ideologische r Strömunge n in der tschechoslowaki -
schen Sozialdemokrati e vor dem ersten Weltkrieg]. ČsČH 11 (1963) 432 f. - M ě c h ý ř , Jan : 
Neodvisl í socialisté v české sociální demokraci i na počátk u 90. let 19.st. [Unabhängig e 
Sozialisten in der tschechische n Sozialdemokrati e zu Anfang der 90er Jahre des 19. Jhdts.] . 
ČsČ H 13 (1965) 180-201, 192-193. - D e r s . : Arbeiterbewegun g und Intelligen z 66. 

31 Die ČSD wirkte aus der Sicht der Intelligen z von Anfang an als bloß standesgemäß e 
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wohl auch notwendi g war. Da s Bild über das Verhältni s zwischen den Arbeiterkader n 
un d den besser Ausgebildeten , das K.Vaně k 1918 auf dem XII . Parteita g der ČS D ent -
warf, fügt sich in das gesamteuropäisch e Imag e dieser Intelligen z nahtlo s ein : Di e 
Mehrhei t der sozialdemokratische n Parteikade r seien „bloß e Autodidakten , die sich 
nu r dan k ihre r eiserne n Selbstdisziplin nebe n ihre m Beruf beachtlich e Bildungskennt -
nisse aneigneten , den n . . . die studiert e Intelligen z hielt sich bis auf wenige Ausnah -
men keineswegs für einen Bestandtei l des Proletariats." 3 2 

Di e sozialdemokratisch e Basis erwartet e von ihre n Vertreter n weniger an sozialer 
Extravangan z ode r intellektuelle r Eigenständigkeit , dafür um so meh r Bereitschaf t 
zur Gruppensolidarität . Deshal b stand die Intelligen z als Grupp e imme r noc h im Ruf 
der Unzuverlässigkeit . 

Nac h CSD-Zentralsekretä r Mare k würde n die Intellektuelle n zu oft zu Radikalen , 
nu r wenige von ihne n hätte n währen d der bisherigen 25 Jahr e der Parteiexisten z wirk-
lich etwas für die Bewegung geleistet 33. Natürlic h bemüht e sich auch die ČS D um die 
Intellektuellen . Aber sie hatt e dabei nu r wenig Erfolg, was beispielsweise den Klagen 
des Parteivorstande s über die „Undankbarkeit " dieser sozialen Grupp e zu entnehme n 
ist. Im Jah r 1933 habe die Zah l der Intelligen z in der Parte i zwar zugenommen , jedoch 
nich t in dem erwartete n Ausmaß , „obwoh l die ČS D schon seit 10 Jahre n das Ressor t 
des Schulwesenministerium s verwaltet (!) un d darübe r hinau s vieles für die Kultu r in 
der ČSR geleistet hat" . Somi t hatt e offensichtlic h die 1924 von Alfred Meisser verlang-
ten größere Geschicklichkei t der Parte i im Umgan g mit den Intellektuellen , „etw a wie 
es die Kommuniste n könne n (!)", nu r bescheiden e Wirkun g erzielt 34. Umgekehr t 
stießen die Aktione n von Parteiintellektuelle n manchma l auf barsch e Ablehnun g in 
der ČSD 3 5 . 

Interessenvertretun g der Arbeiterschaft , laut einer Charakteristi k der Parte i um 1890 von 
J. P. Veselý wurde sie manchma l für „zu materialistisch " befunden . Vgl.: Omladina : 25 let po 
procesu [Omladina : 25 Jahre nach dem Prozeß] . Hrsg. v. Bohumi l Weip er t/Ja n 
Z i e g 1 o s e r. Prah a 1919, 117. Ähnlich urteilt e über die SPD vor 1914 Michel s (Michels : 
Zur Soziologie des Parteiwesen s 310). Obwohl mit der Sozialdemokrati e neben Rechts -
anwälten auch eine gewisse Zah l der Ärzte durch das Net z der Bezirkskrankenkasse n zusam-
mengearbeite t hatte , erweckte die Parte i sowohl in ihrem Program m als auch in ihrem inter -
nen tagtäglichen Betrieb immer noch den Eindruck , das politisch e Interess e und die Bedürf-
nisse der mit ihr sympathisierende n Gruppe n außerhal b des Proletariat s zu vernachlässigen . 
S. dazu H o r k ý , Karel: Výlety do politiky [Ausflüge in die Politik] . Prah a 1931, 317, 319, 
und Ders . : Třicet let v jámě lvové [Dreißi g Jahre.i n einer Löwenhöhle] . Ebend a 121-125; 
auch bei T o b o l k a : Za svobodu 27 f. 
Vgl. Referat Vaněks auf dem XII . Parteita g der ČSD , in: PL 29.12.1918, S. 4. 
Beitrag Marek s in dem Parteitagsberich t in: PL 15.4.1927. Auch in der Bruderparte i der 
ČSD , in der DSAP , meldete n sich gleiche Stimme n zu Wort, wonach angeblich vor allem die 
Angehörigen der intellektuelle n Berufe, Lehrer , Angestellte und Beamte , der Suggestivkraft 
des Radikalismu s erlagen. Vgl. Pau l , Ernst/ W e rn e r, Ernst : Was nich t in den Geschichts -
bücher n steht . Ruh m und Tragik der sudetendeutsche n Arbeiterbewegung. Bd. 2. Münche n 
1966, 45. 
Aus dem Referat Dundr s auf dem ČSD-Parteita g 1933, nach PL 31.10.1933, und aus dem 
Referat Meissner s auf dem XIV .ParteitagderČSD,nachPLvom22.4.1924;auchinVčPLvo m 
selben Tage; vgl. auch ähnlich e Äußerungen des Delegierte n Starý nach VČPL 23.4.1924, S. 2. 
Siehe bei Ku k l ik : Das programmatisch e Streben 93 f., 101-107, 108f. 
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Di e Taktik , die die traditionsbewußt e Führun g der Parte i gegenüber der Intelligen z 
einschlug , hatt e allerding s auch ihre sozialpsychologisch e Berechtigung . Da s Bestre-
ben der tschechische n Sozialdemokraten , die Dominan z der Arbeiterberuf e in der 
Bewegung un d Parte i zu erhalten , hat wahrscheinlic h den Massencharakte r der ČS D 
gerettet 36. 

Abschließen d sei noc h auf ein weiteres Ergebni s unsere r Analyse hingewiesen . De r 
unmittelbar e Partne r für die Arbeiter un d einfache n Angestellten an der Parteibasi s 
schein t nich t der von den bezahlte n Parteifunktionäre n besetzt e Parteiappara t der 
Bezirks- , Kreis- un d Gauorganisatione n gewesen zu sein, sonder n die Funktionär e 
der Nebeninstitutione n der Partei/Bewegun g (Vereine , Genossenschaften , Bezirks-
krankenkassen , Lokalgewerkschaften) , die alle dem Baum II I angehören . 

Diese These findet ihre erste Bestätigun g in der Karriereanalys e der Subgrupp e 
„Parteidelegierte" . De m aus der erzählende n Literatu r bekannte n kritische n Abstand 
der Basis zu hauptamtliche n Parteifunktionäre n entsprich t die Positionierun g des Par -
teiapparat s in Baum II ebenso wie die Tatsache , daß aus unsere m Sampl e nac h 1924 
kaum jeman d in den Appara t aufgestiegen ist. Un d zur „politische n Nähe " zwischen 
der Basis un d den Nebeninstitutione n der Parte i gehört e es, daß die Poste n dor t offen-
sichtlic h erste Anlaufstellen für diejenigen bildeten , die aus ihre r bisherigen zivilen 
Anstellun g in eine politisch e Karrier e wechseln wollten 3 7. 

In einem breitere n Kontex t der politische n Strategi e betrachtet , paß t das Ergebni s 
nahtlo s zu den Ausführunge n von Pete r Heumo s über die Bedeutun g von Interessen -
organisatione n im politische n Alltagsleben der Tschechoslowake i anhan d des Bei-
spieles der tschechische n Agrarier 38. Diese Parte i band gerade über ihre mannig -
faltigen Interessenverbänd e ein Vielfaches ihre r eigentliche n Mitgliede r unte r der 
Bauernschaf t an sich un d sichert e sich so auf lange Zei t ihre relative Mehrhei t bei den 
Wahlen . 

Ein e große politisch e Partei , eine Massenbewegung , kan n ihre Schlagkraf t auf die 
Daue r keineswegs aus der ausschließlic h ideologisch begründete n Solidaritä t ihre r An-
hänge r schöpfen . Vielmehr erschein t es gerade bei einer Massenparte i unumgänglich , 
zusätzlich e Quelle n der politische n Kohäsio n für ihre Mitgliede r zu erschließen . Die s 
bieten die auf die sozialen Bedürfnisse der Basis ausgerichtete n Interessenorganisatio -
nen der Arbeiterschaft , also die Krankenkassen , Genossenschafte n un d Gewerk -
schaften . Di e Stichhaltigkei t dieser Argument e stütz t die Tatsache , daß nac h allen 
bekannte n Zahle n gerade die ČS D mit ihre n Interessenorganisatione n die Arbeiter -

Nac h dem Zeugni s von B. Kreisky; für die ČSD bestätigt von Dr . Šádková, V. Holu b und 
A. Hasenöhrl . 
Die Karriere n der führende n Kader der tschechoslowakische n Arbeiterbewegun g siehe 
dargestellt bei Weise r , Thomas : Die tschechoslowakische n Arbeiterführer . Eine Kol-
lektivbiographi e der obersten sozialdemokratische n und kommunistische n Parteikader , 
1918-1939, darin Kap. 11.1.: Politi k als Beruf: Wechsel in eine hauptamtlich e Funktio n 
(erschein t demnächs t im Oldenbourg-Verlag) . 
Vgl. seinen Aufsatz Die Entwicklun g organisierte r agrarischer Interesse n in den böhmi -
schen Länder n und in der ČSR. Zur Entstehun g und Machtstellun g der Agrarparte i 
1873-1939. In : Die Erste Tschechoslowakisch e Republi k als multinationale r Parteienstaa t 
323-376. 
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massen fester un d dauerhafte r an sich zu binde n vermochte , als die Kommunisten , die 
den ideologische n Appell als das ausschließlich e Mitte l zur politische n Mobilisierun g 
betrachteten 3 9. 

Dies belegen ausreichen d die deutlich unterschiedliche n Fluktuationsrate n der Mitglied-
schaft in beiden Arbeiterparteien . Siehe Weise r : Die tschechoslowakische n Arbeiterführe r 
Tab. 40; zur KPTsc h siehe insbesonder e Kuhn , Heinrich : Zur Sozialstruktu r der Kom-
munistische n Parte i der Tschechoslowakei . Ein Forschungsbericht . Bohemi a 3 (1962) 
426-467. 

ANHAN G 

Tabelle 1: Berufliche Gliederung der untersuchten Subgruppe 

1. Arbeiter (142Pers./28,4% ) ungelernt e (5/ 1 % 
2. angelernt e (46/9,2 % 
3. vollqualifiziert e (85/17 % 
4. leitend e (6/1,2 % 
5. Angestellte ( 72Pers./14,4% ) (8/1,6 % 
6. einfach e (31/6,2 % 
7. aufsichtführend e (10/2 % 
8. verwaltend e (16/3,2 % 
9. leitend e (7/1,4 % 

10. Beamt e (123Pers./24,6% ) nieder e (14/2,8 % 
11. mittlere , einf. (62/12,4 % 
12. mittlere , leitend e (17/3,4 % 
13. höher e (30/6 % 
14. Parteiangestellt e (92Pers./18,4%) : a. inNebeninstit . d. ČSD : 

einfach e (12/2,4 % 
15. Büroangestellt e (29/5,8 % 
16. leitend e Ang. (13/2,6 % 
17. b. Bezirksfunkt . (31/6,2 % 
18. c. Gaufunktionär e (7/1,4 % 
19. Freiberufle r (22/4, 4 % 
20. Gewerbetreibend e (32/6,4 % 
21. Bauer n (5/1,0 % 
22. Ohn e Beruf (12,2,4 % 

Zu Tabelle 1: 

15. . . . Einf. Büroang . d. Nebeninst. : Einfach e Büroangestellt e in den Nebeninstitutione n der 
Parte i 

16. . . . Ltd . Ang. d. Nebeninst. : Leitend e Angestellte in den Nebeninstitutionc n der Parte i 
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Tabelle 2: Politische Funktionen der untersuchten Personengruppe 

1. Parteifunktionen : -  einfache s Pt . Mitglie d (193Pers./38 % 
2. -  aktives Pt . Mitglie d (24Pers./4,8 % 
3. - F u n k t , eine r L O (106Pers./21,2 % 
4. -  Bezirksfunkt . einf. (4Pers./0,8 % 
5. -  Bezirksfunkt . ltd . (34Pers./6,8 % 
6. -Gaufunktionä r (12Pers./2,4 % 
7. Gewerkschaftsfunkt. : -  einfache s Mitgl . (9 Pers. II, 8% 
8. -  Mitgl . e. Betriebsausschusse s (6 Pers. / l ,2 % 
9. -  Funkt , e. Betriebsausschusse s (16Pers./3,2 % 

10. -  Funkt , e. Ortsorganisatio n (6Pers. / l ,2 % 
11. -Verbandsfunktionä r (lPers./0,2 % 
12. -  Kreisverbandfunkt . ( lPers. /0,2 % 
13. -  Verbandszentralefunkt . (2Pers./0,4 % 
14. Funkt , d. Sportsverb. : -  einfache s Mtgl . (27Pers./5,4 % 
15. -  aktives einf. Mitgl . (21Pers./4,2 % 
16. -  Funkt , e. Ortsgrupp e (13 Pers./2,6 % 
17. -  ltd . Funkt , e. Ortsgrupp e (16 Pers./3, 2 % 
18. -Bezirksfunktionä r ( lPers. /0,2 % 
19. -Kreisfunktionä r (8Pers. / l ,6 % 
20. Funktionär e der „Dělnick á akademie " (21 Pers./4,2 % 
21. Funktionär e von übrigen Verbände n (64 Pers./12,8 % 
22. Funktionär e d. Jugendorganisatio n (12Pers./2,4 % 
23. Funktionär e d. Genossenschafte n (23 Pers./4,6 % 
24. Gemeindefunkt , u. a. öffentl . Mandat e (91 Pers./18,2 % 
25. ehrenamtlich e Funktionär e der BKK (2Pers./0,4 % 

Zu Tabelle 2: 

1. -  einfache s Pt . Mitglied : einfache s Parteimitglie d 
2. -  aktives Pt . Mitglied : aktives Parteimitglie d 
3. -  Funkt , eine r L O : Funktionä r eine r L O 
4. -  Bezirksfunkt . einf.: einfache r Bezirksfunktionä r 
5 . -  Bezirksfunkt . ltd. : leitend e Bezirksfunktionä r 
7. -  Gewerkschaftsfunkt. : einfache s Mitglie d 
8. -  Mtgl . e. Betriebsausschusses : Mitglie d eines Betriebsausschusse s 
9. -  Funkt , e. Betriebsausschusses : Funktionä r eines Betriebsausschusse s 

10. -  Funkt , e. Ortsorganisation : Funktionä r eine r Ortsorganisatio n 
14. -  Funkt , d. Sportverb. : Funktionä r des Sportverbande s 
16. -  Funkt , e. Ortsgruppe : Funktionä r eine r Ortsgrupp e 
17. — ltd . Funkt , e. Ortsgruppe : leitende r Funktionä r eine r Ortsgrupp e 
18. -  Bezirksfunkt. : Bezirksfunktionä r 
19. -  Kreisfunkt. : Kreisfunktionä r 
20. -  Funktionär e der „Dělnick á akademie " 
21. -  Funktionär e von andere n Verbände n 
22. -  Funktionär e der Jugendorganisatio n 
23. -  Funktionär e der Genossenschafte n 
24. -  Gemeindefunktionär e un d ander e öffentlich e Mandatar e 
25. -  ehrenamtlich e Funktionär e der BKK 
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Tabelle 3: 

Baum I: 

Gewerbetreibende 
Mittleren Beamte einf. 
Angestellte aufseh. 
Höhere Beamte 
Freiberufler 

0 
+-

(H)-+ 
(14)-4 

( S ) ~ 
( 1 6 ) -
( 1 7 ) -

5 
-+-

10 
- + -

15 
—+-

+ 
-+ 

Baum II: 

Arbeiter angel, 
niederen Beamte 
ltd. mtl. Beamte 
B ezirksfunktion. 
Arbeiter ungel. 
ltd. Angestellte 
unterg. Angestellte 
Gaufunktionäre 

0 
+ 

( 3 ) - + — 
(13)-+ 
(15) +-
(21) + 

(2) 
(10) 
(6) 

(22) 

Tabelle 4: 

5 10 15 
-+— 

Tabelle 5: 

Baum III: 

ltd. Arbeiter 
Bauern 
Angest. verw. 
Büroangest. i. Neb. 
Ltd. Ang. d. Neb. inst. 
Arbeiter vollqual. 
Angestellt, einf. 
Einf. Ang. d. Neb. inst. 
Ohne Beruf 

0 10 
- + -

15 
-+— 

( 5 ) — 
( 1 2 ) — 
(9)-+-

(19)-+ 
(20 )— 
W — 
( 7 ) — 

(18)— 
( 1 ) — 

+-
+-
+-

— + -

Tabelle 6: Zusammenfassung der Bäume I-III 

0 
+— 

10 
-+— 

15 
-+— 

20 25 

BaumI 
Baum II 

Baumll l 

-+ 
+ +-

-+ +-



D I E R E C H T L I C H E U N D S O Z I A L E S T E L L U N G 
DE R D E U T S C H E N I N D E R T S C H E C H O S L O W A K E I 

E N D E D E R 4 0 e r U N D A N F A N G D E R 50er J A H R E 

Von Jaroslav Kučera 

„Unte r Nationalitä t versteh t ma n die Zugehörigkei t zu einem Volk, mi t dessen Kul -
tur - un d Arbeitsgemeinschaf t der Gezählt e innerlic h verbunde n ist un d zu dem er sich 
bekennt" , lautet e die Definitio n der Nationalitä t bei der Volkszählun g in der Tsche -
choslowake i im Jahr e 1950. Aufgrund dieser Definitio n bekannte n sich in Böhme n 
162963 un d in der Slowakei 4 794 Persone n zur deutsche n Nationalität 1. Es war der Rest 
der einstmal s über dre i Millione n Mensche n zählende n deutsche n Minderheit , der die 
Peripetie n der 30er un d 40er Jahr e überstande n hatte , die die nazistisch e Aggression in 
Mitteleurop a un d die darauffolgend e Ausweisung der wesentliche n Teile der deut -
schen Minderhei t aus der Tschechoslowake i in die gegenseitigen Beziehunge n hinein -
getragen hatten . Ihr e Stellun g in einem Staat , der sich als ein nationale r Staat von 
Tscheche n un d Slowaken un d als ein Bestandtei l des „Lager s des Friedens " der volks-
demokratische n Lände r mi t der Sowjetunio n an der Spitze verstand , war nich t ein-
fach. In den Augen der tschechische n Qff entlichkei t sowie für den größte n Teil ihre r 
politische n Repräsentatio n stellten die Deutsche n ein verhaßte s un d in der neue n 
Republi k fremde s Elemen t dar , dessen Schicksa l im Zeiche n von „Transfer " bzw. 
„Assimilation " stehe n sollte. 

Di e tschechisch e Politi k der zweiten Hälft e der vierziger Jahr e besaß im Hinblic k 
auf die Deutschen , sei es auf internationale r Eben e ode r in der Innenpolitik , kein 
Konzept , das von irgendeine r For m eine r Normalisierun g des gegenseitigen Verhält -
nisses ausgegangen wäre. Di e ausgesproche n ablehnend e Politi k allem Deutsche n 
gegenüber , die vom Standpunk t der momentane n Lage der tschechische n Gesell -
schaft , ihre r innere n Entwicklun g un d der aktuelle n internationale n Zusammenhäng e 
her begreiflich sein mochte , wurde zu einem der grundlegende n Bestandteil e der 

1 Obyvatelstvo ČSR podle národnost í k 1. březnu  1950 [Die Bevölkerun g der ČSR nach 
Nationalitäte n zum 1. März 1950]. Statistick ý zpravoda j 14 (1951) 9-10, 300. Aus bisher 
nich t ganz geklärten Gründe n liefern spätere Statistiken abweichend e Angaben, und zwar 
159938 Persone n deutsche r Nationalitä t in den böhmische n Länder n und 5179 in der Slowa-
kei: Demografick á příručk a [Handbuc h der Demographie] . Prah a 1982, 48-50. In einem 
Kommenta r des Innenministerium s zur vorgeschlagenen Definitio n der Nationalitä t ist von 
dem Bestreben die Rede , bei dieser Aufgabe einen möglichst großen Freirau m zu gewähren. 
Vgl. Brief des Innenministerium s an das Amt der Regierun g vom 11.10.1949. Státn í 
ústředn í archív [Zentrale s Staatsarchiv , im folgenden SÜA], Üra d předsednictv a vlády 
[Kanzle i des Regierungsvorstands , im folgenden ÚPV] , Kart . 1033, Sign. 1365. 1. Einige 
Autoren (Luza , Bohmann , Habel ) gelangen nach Anrechnun g der Angehörigen von Misch-
ehen und ggf. andere r Kategorie n zu einer Zah l von 210000-250000 Persone n deutsche r 
Nationalität , die im Jahre 1950 in der Tschechoslowake i lebten . 
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Identitä t der tschechische n Gesellschaf t der Nachkriegszei t un d ihre r politische n 
Landschaft . Es konnt e Streitigkeite n um eine ganze Reih e von existentielle n Frage n 
der tschechoslowakische n demokratische n un d pluralistische n Gesellschaf t geben, 
in einem Punk t herrscht e jedoch eine fast beneidenswert e Übereinstimmung : in dem 
ablehnende n Verhältni s den Deutsche n gegenüber . Als ob ma n vergessen hätte , daß 
die tschechisch-deutsch e Nachbarschaf t eine Gegebenhei t war, an der auch die durc h 
den Ausgang des Krieges bedingt e Lage des deutsche n Volkes nicht s änder n konnte . 

Obwoh l auch die radikalste n Plän e davon ausgingen , daß nac h dem Abschluß der 
Aussiedlungsaktione n eine bestimmt e Zah l von Deutsche n in der Tschechoslowake i 
bleiben würde , war ihr künftiges Schicksa l nich t klar. Ursprünglic h rechnet e ma n mit 
ihre r Assimilation . Übe r dere n Schnelligkei t un d konkret e For m gab es jedoch keine 
genauere n Vorstellungen . Von einigen Ausnahme n abgesehen , die diejenigen Perso -
nen deutsche r Nationalitä t betrafen , die die tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaf t 
behielten , wurde n alle Deutsche n restriktiven Maßnahme n unterworfen , dere n Zie l 
darin lag, rechtlich e un d faktische Voraussetzunge n für ihre Ausweisung zu schaffen. 
Mi t andere n Worten : De r Teil der deutsche n Bevölkerung , der nac h dem Abschluß der 
Ausweisungen in der Tschechoslowake i verblieb, hatt e so gut wie keine rechtliche n 
un d sozialen Voraussetzunge n für eine würdige Existenz . Im Laufe der vierziger 
Jahre , als weitere Umsiedlungsaktione n als nich t meh r opportu n erschienen , nahme n 
politisch e Stellen zögernd , mi t Rücksich t auf die andauernd e antideutsch e Stimmun g 
des größte n Teils der tschechische n Gesellschaft , bestimmt e Korrekture n in der Poli -
tik der deutsche n Bevölkerun g gegenüber vor. Erst e Anzeiche n für diese neu e Auffas-
sung könne n wir 1947 un d vor allem 1948 feststellen . Da s Schwergewich t grundlegen -
der Veränderunge n liegt in den Jahre n 1950-51 . Diese Entwicklun g endet e im 
Jahr e 1953, in dem die Frag e der Staatsangehörigkei t der Deutsche n gelöst wurde , 
die zu jener Zei t ihre n ständige n Wohnsit z auf dem tschechoslowakische n Gebie t 
hatten . 

Diese r Kurswechse l spielte sich vor dem Hintergrun d der gesamten tschechoslowa -
kischen politische n Szene ab, die durc h den massiven Auftrit t der kommunistische n 
Kräfte un d ihre Übernahm e der politische n Mach t im Februa r 1948 dominier t wurde . 
Es ist zur Zei t nich t meh r möglich zu sagen, ob diese Entwicklun g die Stellun g der 
deutsche n Minderhei t in der Tschechoslowake i positiv ode r negati v beeinflußte . 
Unte r den einzelne n Strömunge n der tschechoslowakische n Politi k der vierziger Jahr e 
könne n wir im Hinblic k auf die deutsch e Problemati k keine nennenswerte n Unter -
schiede konstatieren . Diese Tatsach e hätt e die Stellun g der deutsche n Volksgruppe 
wahrscheinlic h eine Zeitlan g auch dan n geprägt, wenn sich die tschechoslowakisch e 
Gesellschaf t demokratisc h un d parlamentarisc h entwickel t hätte . De r neue n totalitä -
ren Mach t mit ihre m Bemühen , eine homogen e un d planmäßi g funktionierend e Ge -
sellschaft zu schaffen, war die Vorstellun g einer rechtlich , sozial un d kulturel l nich t 
integrierte n Gruppe , die aus diesem Grund e unte r dem Einflu ß einer fremde n - also 
feindlichen , imperialistische n - Propagand a hätt e stehe n können , ganz offensicht -
lich ausgesproche n unangenehm . Di e Wirkungen , die sich auf die Stellun g der deut -
schen Bevölkerun g aus den Dekrete n der Jahr e 1945-46 ergaben , stande n in manche r 
Hinsich t im Widerspruc h zu allgemeine n Vorschrifte n des Zivil-  un d Arbeitssrecht s 
sowie - un d darau f wies ma n des öfteren ausdrücklic h hin -  zu den Prinzipie n der 
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Verfassung der volksdemokratische n Republik 2. Die s wurde angesicht s der Tatsache , 
daß ma n die deutsch e Frag e in der Tschechoslowake i für gelöst hielt , imme r meh r als 
Anachronismu s aufgefaßt: „Durc h Ausweisung, Retributio n un d Einziehun g des 
Verräter-Vermögen s ist bei un s die Frag e der Deutsche n im gesamtstaatliche n Rah -
men im wesentliche n gelöst. Di e Zah l der verbliebene n Deutsche n ist . . . relativ so 
gering, daß sie praktisc h keine n Einflu ß auf unser e politisch e Entwicklun g ausübe n 
kann . Di e Deutsche n selbst werden sich dessen bewußt , un d deshalb wächst nebe n 
den bewährte n Antifaschiste n imme r meh r die Anzah l derjenigen , die zu unsere m 
Staat un d seiner Ordnun g ein positives Verhältni s finden." 3 Di e These von einem 
positiven Verhältni s der Deutsche n zum Staa t mag eher Wunschdenke n als eine Tat -
sache gewesen sein, jedenfalls gab es ein Interess e an der Einbeziehun g zumindes t 
eines Teils der deutsche n Bevölkerun g in den sozialistische n Aufbau 4. Deutsch e 
gehörten , wie fast alle zeitgenössische n Bericht e feststellen , an ihre n Arbeitsplätze n 
zu den besten Angestellten , un d das Vorhaben , durc h die Stärkun g ihre r rechtliche n 
un d sozialen Stellun g ihre Arbeitsmotivatio n zu steigern , hatt e dahe r eine wohl-
begründet e un d pragmatisch e Grundlage 5. 

Da s neu e gesellschaftliche System ersetzt e relativ schnel l national e Kriterie n durc h 
klassenpolitische , un d es ist möglich zu sagen - zumindes t als Thes e - , daß aus der 
Perspektiv e der fünfziger Jahr e die kommunistisch e Mach t die Integratio n der Deut -
schen gewissermaßen beschleunigt e un d ihre rechtlich e un d soziale Stellun g verbes-
serte . Diese Wend e erfolgte gegen den Willen breite r Schichte n der tschechische n 
Bevölkerung , un d zwar auch ihre r „klassenbewußten " Teile , die manchma l nu r 
zögern d ihre deutsche n Klassenbrüde r in die Theori e un d Praxi s des proletarische n 
Internationalismu s einbeziehe n wollten . Diese r im Grund e genomme n positiven 
Tenden z in der Politi k den Deutsche n gegenüber waren natürlic h enge Grenze n 
gesetzt, den n langfristig gesehen ha t das System sich auf die rechtlich e un d soziale Exi-
stenz der Deutsche n in der Tschechoslowake i ebenso negativ ausgewirkt wie auf die 
ihre r tschechische n un d slowakischen Mitbürger . 

Di e deutsch e Bevölkerun g in der Tschechoslowake i stellte in den vierziger Jahre n 
weder rechtlic h noc h sozial eine homogene , sonder n eine innerlic h verhältnismäßi g 
stark strukturiert e Grupp e dar . Darübe r hinau s ändert e sich die Struktu r dieser Grupp e 
im Zusammenhan g damit , wie die Frag e der Staatsangehörigkei t schrittweis e gelöst 

2 Brief von GríšaSpurn ý an Rudol f Slánský vom 22.5.1951. SÚA, Ministerstv o vnitra -  tajné 
[Innenministeriu m - Geheim , im folgenden MV-T] , Kart . 30, Sign. 1333. Vgl. auch die 
Informatio n über Fragen der Ausweisung der Deutsche n und einer eventuellen Regelung der 

'Rechtsstellun g der Deutsche n in der Tschechoslowakische n Republi k vom 30.5.1949, SÜA 
MV-T , Kart . 53, Sign.743. 

3 Richtlinie n des Innenministerium s vom 31.3.1950. In : Sbírka oběžníků pro KN V 2 (1950) 
Ziff. 28. 

4 Brief von Spurn ý an Slánský vom 22.5.1951 (vgl. Anm.2) . 
5 Nich t immer war die deutsch e Arbeitsmora l für die neue volksdemokratisch e Ordnun g 

Anlaß zur Freude . Ein Bericht aus Karlsbad vom April 1950 weist daraufhin , daß die KPTsc h 
dort an die Propagierun g der Stoßarbeiter-Bewegun g nur zögernd herangehe , da sie über-
zeugt sei, daß alle von den Gewerkschafte n ausgesetzten Prämie n an Deutsch e gingen, was 
eine allgemeine Unzufriedenhei t hervorrufe n könne . SÚA MV-T , Kart . 53, Sign. 743 
(19.4.1950) . 
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wurde . Wichti g war das Kriterium , aufgrun d dessen der Betroffen e in der Tschecho -
slowakei blieb. Es gab Dutzend e von diskriminierende n Vorschriften , die alle Lebens -
bereich e der Deutsche n sowohl als ethnisch e Grupp e als auch un d vor allem als Ein -
zelpersone n betrafen . Ein e Reih e von restriktiven Maßnahmen , die noc h End e der 
vierziger Jahr e aufrechterhalte n wurden , stützt e sich außerde m auf keine rechtliche n 
Norme n un d war ein Überbleibse l der spontane n Praxis der Jahr e 1945-46 . Es war 
z. B. üblich , daß deutsch e Arbeiter un d Angestellte in niedriger e Lohngruppe n einge-
stuft wurden . Weiterhi n waren Eheschließunge n zwischen Persone n tschechische r 
un d deutsche r Nationalitä t an eine Zustimmun g des Innenministerium s gebunden . In 
mehrere n Gemeinde n waren noc h Anordnunge n in Kraft , die die Bewegungsfreihei t 
der Deutsche n einschränkte n ode r die Benutzun g der deutsche n Sprach e in der 
Öffentlichkei t verboten . 

Am schwierigsten war die Lage derjenigen Personen , die ausgesiedelt werden soll-
ten un d aus irgendeine m Grund e in der Tschechoslowake i blieben . Dies e Persone n 
unterlage n eine r ganzen Reih e diskriminierende r Maßnahme n im rechtliche n un d 
sozialen Bereich . Ih r unbewegliche s un d bewegliches Vermögen wurde konfisziert , 
einschließlic h der Ansprüch e aus der Renten- , Kranken - un d Sozialversicherung . In 
Ausnahmefälle n (vor allem falls es dara n kein anderweitige s Interess e gab) konnte n 
diese Persone n ihr Vermögen (Häuser , Wohnungen , Einrichtungen ) weiter nutzen , je-
doc h ohn e einen Rechtstitel . Sie wurde n Sondervorschrifte n auf dem Gebie t der Woh -
nungswirtschaf t unterworfen , stande n unte r Arbeitspflicht , wobei sich ein derartige s 
Arbeitsverhältni s in vielerlei Hinsich t (u . a. Lohn , Arbeitszeit , Urlaubsanspruch ) von 
einem normale n Arbeitsverhältni s unterschied , un d es wurde ihne n eine außerordent -
liche zwanzigprozentig e Lohnsteue r auferlegt . Ih r persönliche s Leben (u.a . auch 
Briefverkehr , Teilnahm e an gesellschaftliche n un d kulturelle n Aktivitäten , Bildungs-
möglichkeiten ) war radika l eingeschränkt ; im Unterschie d zu andere n Gruppe n der 
deutsche n Bevölkerun g mußte n sie ein Kennzeiche n tragen . Sie hatten , wie auch die 
übrige deutsch e Bevölkerung , keine politische n Rechte . In der zweiten Hälft e der 
vierziger Jahr e bereitet e ma n eine große Aktion vor, deren Zie l es war, sie in das 
Landesinner e umzusiedel n un d in der tschechische n Bevölkerun g zu zerstreuen , was 
jedoch nu r zu einem kleinen Teil realisiert wurde . Im Jahr e 1947 gab ma n die Anzah l 
der Persone n dieser Gruppe n mit etwa 80 0006 an . Infolge nachträgliche r Aussied-
lungsaktione n wurde ihre Zah l reduzier t un d belief sich 1949 auf 646197. 

Di e Stellun g dieses Teils der deutsche n Bevölkerun g besserte sich nu r sehr langsam . 
Gewisse Veränderunge n im legislativen Bereich spiegelten sich zuers t in der Tatsach e 
wider, daß die neubeschlossene n Rechtsnorme n keine Bestimmunge n enthielten , die 
ihre Gültigkei t auf bestimmt e Bevölkerungsgruppe n eingeschränk t hätte n (z.B . auf 
Persone n tschechische r un d slowakischer Nationalitä t ode r nu r auf tschechoslowaki -
sche Staatsbürger) , wie es in den Jahre n 1945-46 üblich gewesen war. Da s Geset z vom 

6 Bericht über die tschechoslowakisch-amerikanische n Verhandlunge n über die Fortsetzun g 
der Ausweisung, Berlin, 26.-28.3.1947 . In : Krá l , Václav (Hrsg.) : Die Deutsche n in der 
Tschechoslowakei . Dokumentensammlung . Prah a 1964, 610ff. 

7 Stand vom 15.2.1949. Archiv Federálníh o ministerstva vnitra [Archiv des Föderale n Innen -
ministeriums , im folgenden AFMV] 304-246-2 . 
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April 1947, durc h das das Geset z Nr . 154/4 5 über die Familienzuschüss e novellier t 
wurde , enthiel t z .B . nich t meh r die Bestimmung , daß diejenigen Personen , die die 
Staatsbürgerschaf t aufgrun d des Dekret s Nr . 33/4 5 verloren hatten , keine n Anspruc h 
auf diesen Zuschu ß (eigentlic h Kindergeld ) erhebe n konnten . So wurde n auch deut -
sche (allerding s nu r krankenversicherte ) Angestellte in den Bereich der Empfänge r 
einbezogen . Im Jun i 1947 wurde die gesondert e Rationierun g für die deutsch e Bevöl-
kerun g aufgehobe n un d alle auf dem tschechoslowakische n Staatsgebie t lebende n Per -
sonen erhielte n die gleichen Lebensmittelkarten 8. Mi t Wirkun g vom 4. Jun i 1948 wur-
den Durchführungsverordnunge n zum Dekre t 71/4 5 über die Arbeitspflich t der Per -
sonen , die die Staatsbürgerschaf t verloren hatten , aufgehoben , wodurc h dieses Dekre t 
hinfällig wurde . In der Praxis wurde es jedoch - wahrscheinlic h eher ausnahmsweis e 
-  doc h angewandt 9. Wichtiger war aber , daß gleichzeiti g die Verordnun g über die 
besonder e zwanzigprozentig e Lohnsteue r aufgehobe n wurde . Da s neu e Geset z über 
die Sozialversicherun g vom Oktobe r 1948 stellte die deutsch e Bevölkerun g auch auf 
dem Gebie t der Renten- , Kranken - un d Unfallversicherun g der übrigen Bevölkerun g 
gleich. Zwische n dem Ministeriu m für Sozialfürsorge un d dem Höchste n Rechnungs -
un d Kontrollam t kam es zu dieser Zei t zur Diskussio n über die Gültigkei t der sich aus 
der Sozialversicherun g ergebende n Ansprüch e der deutsche n Bevölkerung . Di e Auf-
fassung, daß diese Ansprüch e durc h das Dekrek t Nr . 108/4 5 aufgehobe n worde n seien 
un d Deutsch e im Zeitrau m 1945-48 eigentlic h nich t versicher t waren , setzte sich 
durch 1 0 . Ma n lehnt e auch den Vorschlag des erwähnte n Ministerium s ab, eine 
bestimmt e Abgeltung auszuzahlen . Dessen ungeachte t kam es in den Jahre n 1946-48 
zu einer ersten positiven Regelun g der sozialen Stellun g des größte n Teils der deut -
schen Bevölkerun g in der Tschechoslowakei , obwoh l sich an ihre r allgemein schlech -
ten Lage nich t viel änderte . 

Ein e im Vergleich zur übrigen deutsche n Bevölkerun g privilegierte Gruppe , die 
rechtlic h sowie sozial der tschechische n Bevölkerun g am nächste n stand , stellten 
tschechoslowakisch e Staatsbürge r deutsche r Nationalitä t dar . De n Ker n dieser 
Grupp e bildete n Personen , die aufgrun d des Dekret s Nr . 33/4 5 die Staatsbürgerschaf t 
behielte n ode r dene n sie zurückgegebe n wurde , vor allem deutsch e Antifaschisten . 
Di e Größ e dieser Grupp e ist nich t ganz klar. Da s Innenministeriu m gab 1947 zwar an , 
daß über 90000 Anträge auf Erhaltun g der Staatsbürgerschaf t gestellt wurden 1 1 . 
Di e Anträge wurde n jedoch zögern d bearbeitet , so daß manch e Antragstelle r aus-

8 Geset z Nr . 89/47 vom 9.6.1947. Die Regierungsverordnun g Nr . 6 vom 17.5.1945 über 
Maßnahme n bei der Lebensmittelversorgun g der Bevölkerun g wurde damit aufgehoben . 

9 Verordnun g Nr . 1024/48 (Amtsblatt) . Lt. Rundschreibe n des Ministerium s für Arbeit und 
soziale Fürsorg e vom 5.8.1950 sollte das Dekre t von 1945 „soweit es vielleicht noch 
irgendwo der Fall ist", künftig nich t mehr angewand t werden . In : Sbírka oběžníků pro KN V 
2 (1950) Ziff. 883. 

0 Aufgrund der Regierungsverordnun g vom 28.5.1946 wurde an Persone n deutsche r Nationa -
lität, die die Staatsbürgerschaf t und somit auch ihre Ansprüch e aus der Renten - und Unfall -
versicherun g verloren hatten , in besondere n Fällen ein monatliche r Unterstützungsbetra g 
ausbezahlt . 

11 Brief von Spurn ý an Milan Reima n vom 24.6.1947. SÚA-MV , Nosků v archiv [Archiv 
Nosek] , Kart . 24, Sign. 1401-1500. 
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gesiedelt worde n waren ode r freiwillig mit den Transporte n deutsche r Antifaschiste n 
die Tschechoslowake i verlassen hatten 1 2 . Ihr e „freiwillige" Entscheidun g ist jedoch 
eher auf den Druc k der tschechische n Öffentlichkei t un d der Staatsorgan e sowie auf 
ihre eigene Erkenntni s zurückzuführen , daß ein weiteres Zusammenlebe n von Tsche -
che n un d Deutsche n in einem Staat nich t möglich war. In der zweiten Hälft e der vier-
ziger Jahr e zählt e deshalb diese Grupp e wenig über 6000 Personen 1 3. 

Da s unbeweglich e un d bewegliche Vermögen der Persone n deutsche r Nationalität , 
die die tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaf t behielten , wurde nich t konfisziert . 
Diese r allgemein e Grundsat z bezog sich nich t auf das landwirtschaftlich e unbeweg-
liche Vermögen , das im Sinn e des Dekrete s Nr . 12/4 5 nu r für eine dermaße n kleine 
Grupp e der deutsche n Bevölkerun g aus der Konfiskatio n ausgenomme n wurde , so daß 
diese Ausnahm e praktisc h unbedeuten d erscheint . Aufgrund des Dekret s Nr . 108/4 5 
über die Konfiskatio n des feindliche n Vermögen s un d die Fond s der nationale n 
Erneuerun g wurde nämlic h das Vermögen physische r Persone n deutsche r Nationali -
tä t konfisziert , mit Ausnahm e derjenigen , die „nachweisen , daß sie der Tschechoslo -
wakischen Republi k treu geblieben sind, nie am tschechische n un d slowakischen Volk 
schuldi g wurde n un d entwede r aktiv am Kamp f für ihre Befreiun g teilgenomme n ode r 
unte r dem nazistische n ode r faschistische n Terro r gelitten haben" . Da s Dekre t Nr . 12/ 
45 über die Konfiszierun g des landwirtschaftliche n Vermögen s macht e dagegen nu r 
bei solche n Persone n deutsche r Nationalitä t eine Ausnahme , die „akti v am Kamp f für 
die Aufrechterhaltun g der territoriale n Integritä t un d die Befreiun g der Tschecho -
slowakischen Republi k teilgenomme n haben , . . . " . Di e Formulierun g des Dekret s 
Nr . 108/4 5 war mit der Definitio n derjenigen Persone n identisch , die aufgrun d des 
Dekret s Nr . 33/4 5 die Staatsbürgerschaf t behielten . Ein e Anzah l örtliche r Organ e 
ignoriert e jedoch die Bestimmun g dieses Dekrets , daß bis zur endgültige n Erledigun g 
der Anträge dieser Persone n auf Beibehaltun g der Staatsbürgerschaf t diese für tsche -
choslowakisch e Staatsbürge r anzusehe n waren , un d konfisziert e ihr Vermögen . Di e 
Einforderun g des unberechtig t konfiszierte n bzw. des in der ersten Welle der Konfis -
katione n unmittelba r nac h Kriegsend e beschlagnahmte n Vermögen s war in der Regel 
ein komplizierte r un d vor allem langwieriger Prozeß , so daß die Vermögensverhält -
nisse einer Reih e von tschechoslowakische n Staatsbürger n deutsche r Nationalitä t 
noc h End e der vierziger Jahr e nich t ganz geklärt waren . 

Ihr e Stellun g war aber auch in andere r Hinsich t nich t völlig gleichberechtigt , weil 
sie unte r Berufun g auf ihre Nationalitä t praktisc h un d teilweise auch in der Rechts -
sprechun g zur Kategori e der staatlic h un d nationa l unzuverlässigen Persone n ge-
rechne t wurden , was natürlic h eine Reih e von Einschränkunge n mi t sich brachte . 
Tschechoslowakisch e Staatsbürge r deutsche r Nationalitä t genossen z.B . weder 

Nac h den dem Alliierten Kontrollra t in Deutschlan d regelmäßig vorgelegten Angaben ver-
ließen allein im Jahre 1946 94194 deutsch e Antifaschisten und ihre Angehörigen mit besonde -
ren Transporte n die Tschechoslowakei . Archiv des Außenministeriums , Deutschlan d 
1945-1956, Kart . 15, Mapp e 2. -  Im Herbs t 1946 gaben tschechoslowakisch e Behörde n die 
Anzahl der deutsche n Antifaschisten , die in die amerikanisch e Besatzungszon e komme n soll-
ten , noch mit 23 500 an. Krá l : Die Deutsche n 610ff. 
Laut AFMV waren es genau 6 080. 
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aktives noch passives Wahlrecht, ihr Zugang zu bestimmten Berufen war wesentlich 
erschwert (z.B. im Staatsdienst), und sie wurden von Zuteilungen konfiszierter Ver-
mögenswerte ausgeschlossen. Diskriminierungen beeinträchtigten auch andere Berei-
che ihrer Lebensbedürfnisse. Es war für sie nicht einfach, z .B. eine Konzession für ein 
Rundfunkgerät oder einen Führerschein zu erwerben, auch ihre Teilnahme am wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Leben war begrenzt. Der Begriff der nationalen 
und staatlichen Zuverlässigkeit kam in mehr als 70 Rechtsnormen vor, wobei manche 
Verordnungen verlangten, daß die Betroffenen staatlich und national zuverlässig zu 
sein hatten. In manchen Fällen war sogar die Beibringung einer entsprechenden Be-
stätigung vorgeschrieben. In der Praxis wurden solche Bestätigungen oft ganz un-
berechtigt verlangt. Erst im Jahre 1950 wurde diese Praxis als überholt bezeichnet und 
abgeschafft14. 

Eine spezifische Gruppe bildeten Angehörige von Mischehen15. Ihre konkrete 
rechtliche und soziale Lage richtete sich danach, um welchen Typ Ehe es sich handelte 
und wann sie geschlossen worden war. Von Bedeutung war natürlich auch, ob der 
Ehepartner die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft besaß oder nicht. Grundsätz-
lich brachte die Tatsache, daß eine Person deutscher Nationalität in einer Mischehe 
lebte, keinen automatischen Schutz vor den Folgen mit sich, die sich aus ihrer Natio-
nalität ergaben. Die in Mischehen lebenden Deutschen wurden denselben restriktiven 
Maßnahmen unterworfen wie die übrige deutsche Bevölkerung. Das galt auch für die 
Konfiskation des Vermögens16. Dennoch war verhältnismäßig bald das Bemühen 
bemerkbar, ihre Stellung positiver zu regeln, was der Rücksicht auf die tschechischen 
Angehörigen dieser Ehen entsprang. Vergleichsweisewenig eingeschränktwar dieLage 
deutscher Ehefrauen von tschechischen (und slowakischen) Männern, die im Besitz 
der Staatsbürgerschaft waren. Sie konnten schon in den Jahren 1945-46 die Rückgabe 
der Staatsbürgerschaft beantragen, wobei ihre Anträge „wohlwollend" bearbeitet 
werden sollten17. Ein Anspruch auf die Rückgabe konfiszierten Vermögens ent-

Information des Ministeriums für Nationale Sicherheit vom 16.6.1950. SÚA ÚPV, Kart. 
1032, Sign. 1364. 11. IL Den eigentlichen Grund für die Aufgabe dieser Praxis sah man darin, 
daß sie den Grundsätzen der Kaderpolitik nicht entsprach, da sie es nicht ermöglichte, „den 
höheren Gesichtspunkt der staatlichen Zuverlässigkeit", also den Klassenstandpunkt, zum 
Ausdruck zu bringen. 
Als Mischehen galten Ehen, in denen der eine Partner tschechischer oder slowakischer bzw. 
ganz allgemein slawischer und der andere deutscher oder ungarischer Nationalität war. 
Grundsätzlich galt, daß sich die rechtlichen Folgen, die sich aufgrund der deutschen Natio-
nalität des einen Partners ergaben, nicht auf den anderen mitbezogen. Rundschreiben des 
Innenministeriums vom 7.6.1948, SÚA ÚPV, Kart. 1032, Sign. 1364.2. 
Bei Mischehen sollte nur dasjenige Vermögen eingezogen werden, das nachweislich dem 
deutschen Partner gehörte, wobei erhöhte Rücksicht auf die Lebensbedürfnisse der gesamten 
Familie genommen werden sollte. In der Praxis führten diese komplizierten und nicht immer 
klaren Normen oft dazu, daß auch das Vermögen von Personen tschechischer Nationalität 
konfisziert wurde. Die Rückforderung unberechtigt eingezogener Vermögenswerte war 
kompliziert und stieß häufig auf den Widerstand örtlicher Organe und der tschechischen 
Bevölkerung. Oft verlief sie erfolglos. 
Die Verordnung Nr. 51/45 vom 25.8.1945 über die Frist zum Einreichen von Anträgen auf 
Rückgabe der Staatsbürgerschaft der Tschechoslowakei durch Ehefrauen und Kinder tsche-
choslowakischer Staatsbürger sah eine sechsmonatige Frist vor, die am 10.8.1945 in Kraft trat. 
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stand durc h die Bewilligung ihres Antrages jedoch nicht . Di e Lage deutsche r Ehemän -
ner tschechische r Frauen , die tschechoslowakisch e Staatsbürgerinne n waren , regelte 
eine Richtlini e vom Ma i 1946 dahingehend , daß ihre Stellun g mi t der der deutsche n 
Facharbeite r (siehe unten ) identisc h war. In der ersten Jahreshälft e 1947 konnte n die 
in Mischehe n lebende n deutsche n Männe r die Rückgab e der Staatsbürgerschaf t bean -
tragen 1 8. 

Problematisc h war dagegen die Lage deutsche r Ehemänne r von tschechische n 
Frauen , die in den Jahre n 1938-45 die Staatsangehörigkei t ihres Manne s angenomme n 
hatte n un d aufgrun d des Verfassungsdekret s Nr . 33/4 5 die tschechoslowakisch e 
Staatsbürgerschaf t verloren hatten . Es bestan d zwar im Prinzi p die Möglichkeit , die 
Rückgab e zu beantragen , die Erledigun g dieser Anträge zog sich jedoch manchma l 
einige Jahr e hin , was natürlic h die Möglichkei t des deutsche n Partners , seine recht -
liche Stellun g zu regeln, mi t beeinträchtigt e un d einen negativen Einflu ß auf die 
soziale Lage ganzer Familie n hatte 1 9 . Im Jahr e 1947 wurde die Zah l der Mischehe n mit 
44 000 angegeben (in 14 000 Fälle n war der weibliche Partne r deutsc h un d in 30 000 der 
männliche) , wobei in der ersten Kategori e 6800 Anträge auf Rückgab e der Staats -
bürgerschaf t (2600 mit positivem Bescheid) , in der andere n etwa 5000 vorgelegt 
wurden , von dene n jedoch der größt e Teil gerade aus dem Grunde , daß die Frag e der 
Staatsbürgerschaf t von Ehefraue n nich t geklärt war, in den Schublade n der zuständi -
gen Behörde n liegenblieb 20. Aus diesen Angaben ist ersichtlich , daß nu r ein kleine r 
Teil von Mischehe n die Vorteile tatsächlic h in Anspruc h nehme n konnte , die die 
damalige Rechtssprechun g gewährte . 

Ein e weitere Grupp e bildete n deutsch e Spezialiste n un d ihre Familienangehörigen , 
die aus dem Transfe r ausgenomme n waren . Da s Interess e an den Ergebnissen ihre r 
Arbeit führt e schon im Jahr e 1946 dazu , daß ma n ihne n gewisse soziale Begünstigun -
gen gewährte . Künfti g unterlage n diese Persone n nich t meh r den bisherigen per -
sönliche n Einschränkunge n am Wohnor t un d Arbeitsplat z (sie durfte n sich z.B . im 
Zusammenhan g mit ihre m Beruf frei bewegen un d öffentlich e Verkehrsmitte l be-

Verordnun g Nr.254/4 6 vom 20.12.1946. Die entsprechend e Frist galt vom 1.1. bis 
30.6.1947. Die Verordnun g betraf nur Angehörige von Mischehen , die vor dem 15.3.1939 
geschlossen worden waren. 
Lt. Verordnun g Nr . 254/46 konnte n deutsch e Männe r Anträge auch dann vorlegen, wenn die 
Frage der Staatsbürgerschaf t ihrer Ehefraue n nich t geklärt war. Diese Anträge wurden jedoch 
nich t bearbeitet , solange eine Klärun g dieser als präjudiziel l aufgefaßten Frage nich t erfolgt 
war. Slawische Angehörige von Mischehen , die sich zur deutsche n Nationalitä t bekannten , 
wurden nich t a prior i für Deutsch e angesehen . Solange über ihre Anträge nich t entschiede n 
war, sollten sie als Staatsbürge r der Tschechoslowake i behandel t werden. In der Pra-
xis war dies jedoch meist nich t der Fall . Fü r die Beurteilun g ihrer Anträge war wichtig, ob ihr 
Bekenntni s zur deutsche n Nationalitä t aus freien Stücken erfolgt war, was allerdings oft 
Ansichtssach e war. Vgl. das in Anm. 15 erwähnt e Rundschreibe n des Innenministerium s 
vom 7.6.1948. 
Anträge dieser Fraue n wurden sehr oft schon in der ersten Instanz , also auf Gemeinde - bzw. 
Kreisebene , abgelehnt . Den Grun d dafür sah man in der Tatsache , daß man gegen diese Per-
sonengrupp e nach Kriegsende hart vorgegangen war und durch eine Bewilligung nich t die 
Frage einer Wiedergutmachun g aufwerfen wollte. Vgl. den Entwur f eines Briefes des Innen -
ministerium s an die Kanzle i des Präsidente n der Republi k vom 6.10.1947. SÜA MV, Nová 
registratur a [Neu e Registratur] , Kart . 295, Sign. A 1321. 
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nutzen). Mit bestimmten Vorbehalten („soweit es nicht zum Nachteil der vorzugs-
weisen Wohnbedürfnisse der tschechischen [slowakischen] Bevölkerung ist, die 
infolge der Besiedlung entstanden") wurden sie von den nachteiligen Wohnbewirt-
schaftungsmaßnahmen ausgenommen, sie konnten ungestört weiter ihre Wohnhäuser 
mit Zubehör und eventuell auch Einrichtungen benutzen, die sich bis dahin in ihrer 
Nutzung befanden, ohne daß sich etwas an der Tatsache änderte, daß diese Werte 
konfisziert waren. Deutsche Fachkräfte erhielten die gleichen Lebensmittelzuteilungen 
wie die übrige Bevölkerung der entsprechenden Berufsgruppe und wurden auch bei der 
Entlohnung (mit Ausnahme der Bergarbeiter-Zulage von 25%) gleichgestellt, u.a. 
mußten sie die schon erwähnte zwanzigprozentige Lohnsteuer nicht mehr entrich-
ten21. Ihr Statut bestätigte eine besondere Legitimation. 

Um die Zahl der von der Ausweisung ausgenommenen deutschen Fachkräfte wurden 
ständige Kämpfe geführt. Die Bemühungen der Wirtschaftskreise, diese Gruppe nach 
Möglichkeit zu erweitern, stießen auf den kompromißlosen Widerstand der politi-
schen Kreise, die in den sich vor allem in den Grenzbereichen der Republik abzeich-
nenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten keinen Anlaß sahen, ihre grundsätzliche 
Politik zu ändern. Im Mai 1946 wurde ein Kompromiß erzielt, dem zufolge 60000 
deutsche Fachkräfte im Bergbau und in der Industrie im Lande bleiben sollten. Die 
Forderung, daß zumindest die gleiche Anzahl von Fachkräften in der Landwirtschaft 
ebenfalls von der Aussiedlung ausgenommen werden sollte, wurde jedoch abge-
lehnt22. Die von der Regierung gebilligte Zahl der von der Ausweisung nicht betroffe-
nen deutschen Facharbeiter wurde nicht eingehalten, weil man bei der Beurteilung 
konkreter Fälle zu einer eher restriktiven Auffassung neigte. 1949 wurde die Anzahl 
deutscher Facharbeiter im Bergbau auf 10000 und in der übrigen Industrie auf 
15000-18000 geschätzt. Die Familienangehörigen mitgerechnet, betrug die Gesamt-
zahl etwa 53 000 Personen23. 

.-:- s;- --.'• 

Im März 1949 unterbreitete eine der zuständigen Abteilungen des Innenministe-
riums einen Vorschlag, dessen Tenor die These war, daß „ein Abschluß der Aussied-
lung . . . nicht ohne gleichzeitige endgültige Regelung aller Fragen in Betracht kommt, 
die mit dem Aufenthalt der verbliebenen Deutschen in der Tschechoslowakei verbun-
den sind". Das Ziel war, „auf geeignete Weise" die diskriminierenden Maßnahmen 
zu beseitigen, die sich aus den Rechtsverordnungen der Jahre 1945-48 ergaben. Im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand die Frage der Konfiskation des Vermögens, 
die man als die wichtigste und heikelste bezeichnete24. Dies wurde auch durch 
Erfahrungen bestätigt, die die Staatsorgane aufgrund der Verordnung des Innen-

Richtlinien des Innenministeriums über Erleichterungen für einzelne Personen deutscher 
Nationalität vom 27.5.1946. SÚAÚPV, Kart. 720, Sign. 753.1. 
Protokoll der 56. Sitzung der Regierung am 14.5.1946, SÚA ÚPV, Kart. 720, Sign. 753.1. 
Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Fachkräfte wurde beschlossen, daß ihre Aussiedlung 
erst in der letzten Etappe erfolgen sollte. 
Informationendes Innenministeriums vom 30.5.1949, vgl. Anm. 2. 
Ebenda. 
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ministerium s Nr . 119 vom 18.5.1949 über die Fris t für die Antragstellun g auf Rück -
gabe der Staatsbürgerschaf t machten . Di e Verordnun g stützt e sich auf den Regie-
rungsbeschlu ß vom 13. April 1948, Nr . 76/48 , der Grundsätz e für die Bearbeitun g der 
Anträge auf den Erwer b der Staatsbürgerschaf t festlegte, mit der Bedingung , daß der 
Antragstelle r nich t gegen die Pflichte n eines tschechoslowakische n Bürgers verstoße n 
un d keine fremd e Staatsbürgerschaf t erworbe n habe n durft e sowie seinen ständige n 
Wohnsit z auf dem Gebie t der ČSR hatte . Gewisse Schwierigkeite n bereitet e unte r 
Umstände n jene Bestimmung , daß Antragstelle r über 14 Jahr e eine angemessen e 
Kenntni s der tschechische n ode r slowakischen Sprach e nachweise n mußten ; das 
Innenministeriu m konnt e jedoch davon absehen . Obwoh l die Verordnun g im Ver-
gleich zu den ältere n Norme n den Kreis der eventuelle n Antragstelle r wesentlich 
erweitert e (die bisherigen Friste n waren nu r für Angehörige von Mischehe n bestimm t 
gewesen) un d obwoh l ma n auch dami t rechnete , daß ein Teil der Deutsche n kein 
Interess e an der tschechoslowakische n Staatsbürgerschaf t hatte , stellte das Ergebni s 
eine gewisse Enttäuschun g dar . In der gegebenen Fris t vom l.Jun i bis 30. Novembe r 
1949 stellten den Antra g nu r wenig über 50 000 Persone n deutsche r Nationalität , was 
nich t einma l die Hälft e der Zah l ausmachte , mit der ma n gerechne t hatte 2 5 . Di e 
Gründ e für die gleichgültige Einstellun g zu der Möglichkeit , die Staatsbürgerschaf t zu 
erwerben , sah ma n vor allem in der Tatsache , daß die kompliziert e soziale Lage dieser 
Persone n hiervon so gut wie nich t beeinfluß t wurde 2 6 . 

Im Janua r 1950 legte deshalb des Innenministeriu m dem Sekretaria t des Z K der 
KPTsc h einen Vorschlag zur Beseitigun g der Diskriminierunge n von Bürgern deut -
scher Nationalitä t vor. De r Vorschlag wurde gebilligt, un d auf Anregun g des Innen -
ministerium s wies das Sekretaria t am 27. Jun i 1950 alle zentrale n Behörde n an , in 
ihre m Wirkungsbereic h alle Fälle einer Ungleichbehandlun g von Staatsbürger n deut -
scher Nationalitä t zu beseitigen 27. Vor allem wurde n die rechtliche n Sicherheite n der 
deutsche n Bevölkerun g bei der Nutzun g von Wohnunge n un d Einfamilienhäuser n 
gestärkt . De r Erla ß des Innenministerium s vom Mär z 1950 legte fest, daß Einfamilien -
häuse r einschließlic h der Einrichtun g in der Nutzun g der Deutsche n belassen werden 
sollten , solange sie sie noc h bewohnten . Mietverträg e sollten künfti g nich t aus dem 
Grund e gekündigt werden können , daß der Nutznieße r deutsche r Nationalitä t war. 
Nationalausschüss e hatte n alle Verordnunge n aufzuheben , die die Möglichkei t von 
Besuche n öffentliche r Einrichtunge n un d gesellschaftliche n Veranstaltunge n sowie 

Übersich t über Anträge auf Rückgabe der Staatsbürgerschaf t der Tschechoslowake i auf-
grund der Verordnun g Nr . 119/49. SÚA MV-T , Kart . 53, Sign. 743. Die Gesamtzah l der 
Persone n ohn e Staatsbürgerschaf t wird mit 155 702 angegeben; von 72 806 gestellten Anträ-
gen entfielen etwa 20 000 auf Tscheche n oder Slowaken, die sich währen d der Besetzun g zur 
deutsche n Nationalitä t bekann t hatten . Angaben über die Slowakei fehlen allerdings. 
Eine Analyse des Innenminsterium s vom 1.1.1950 wertet die Einstellun g der deutsche n 
Bevölkerung als Folge von Übergriffen , zu denen es nach der Befreiung immer wieder 
gekomme n war. Als konkret e Gründ e werden die Unsicherhei t im Hinblic k auf Vermögen 
und Wohnunge n und Diskriminierunge n unterschiedliche r Art genannt . SÜA MV-T , 
Kart . 53, Sign. 743. 
Entwur f über Maßnahme n zur Beendigun g der Diskriminierun g von Persone n deutsche r 
Nationalitä t vom 27.6.1950. SÚAMV-T , Kart.53 , Sign. 743. 
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de n Aufenthal t in Wälde r n u n d Parkanlage n durc h die deutsch e Bevölkerun g ein -
schränkte n b z w. ausschlösse n ode r di e Benu tzun g de r deutsche n Sprach e in de r 
Öffentlichkei t ve rbo t en 2 8 . Aufgrun d von Vero rdnunge n de r zuständige n Ressort s 
w u r d e die deutsch e Bevölkerun g auf de m Gebie t de r Sozialfürsorg e 2 9 , des Bi ldungs- 3 0 

u n d Gesundhe i t swesens 3 1 u n d in andere n Bereiche n gleichgestellt 3 2 . D i e Vorausset -
zunge n für ihr e Eingl iederun g in die Tätigkei t v on Gewerkschaf ten , gesellschaftliche n 
Organisa t ione n u n d Genossenschafte n w u r d e n ebens o geschaffen . 

Einig e Prob leme , vor allem Vermögensfragen , w u r d e n jedoc h nich t gelöst . F ü r de n 
größte n Tei l de r deutsche n Bevölkerun g war die Frag e eine r eventuelle n Rückgab e 
eingezogene n Vermögen s seh r aktuell , den n de r Krei s v on Personen , de r von de r 
Konfiskat io n aufgrun d de r Dekre t e 1945 nich t betroffe n war , war seh r klein . D e r 
Staa t teilt e jedoc h die Auffassung des F inanzminis te r iums , da ß „ein e Aufweichun g 
de r Konf iska t ionsmaßnahme n wirtschaftlic h u n d poli t isc h nich t o p p o r t u n ist, 
da ß die Besiedlungspolit i k gefährde t w ü r d e , unerwünsch t e Folge n im Hinb l i c k 
auf die internat ional e Gült igkei t de r Konfiskat ione n ents tehe n u n d da ß für ein e even -
tuell e Wiedergu tmachtun g des konfiszierte n Vermögen s die Mit te l n ich t ausreiche n 
w ü r d e n . . . " 3 4 Aus de m konfiszierte n Vermöge n w u r d e n n u r Einfamilienhäuse r mi t 

Rundschreibe n Nr.42 7 des Innenministerium s vom 31.3.1950. In : Sbírka oběžník ů pr o 
KN V 2 (1950) Ziff. 28. 
Nac h Angaben des Ministerium s für Arbeit un d Sozialfürsorge gab es bei der Entlohnun g zu 
jenem Zeitpunk t keine Benachteiligun g der Deutschen . Di e neu e Regelun g betra f die 
Ausstellung von Arbeitsausweisen , die Gewährun g finanzielle r Unterstützun g bei der Ein -
gliederun g in die Arbeit , von Zahlunge n an Jungverheiratet e un d Vorschußzahlunge n 
auf Kinderunterhaltsbeiträg e un d Sozialrenten . Undatierte r Berich t (ca. August 1950) des 
Innenministerium s an das Sekretaria t des ZK der KPTsc h über die Beseitigun g von Dis -
kriminierunge n gegenüber der deutsche n Bevölkerung . SÜ A MV-T , Kart . 40. -  Vgl. auch 
das Rundschreibe n Nr . 883 des Ministerium s für Arbeit un d Sozialfürsorge vom 5.8.1950 
über die Behandlun g von Persone n deutsche r Nationalitä t im Bereich der Arbeitsorganisa -
tion un d des Arbeitsschutze s sowie der allgemeine n Sozialfürsorge . In : Sbírka oběžník ů pr o 
KN V (1950) Ziff. 57. 
Auf der Grundlag e des Gesetze s Nr . 83/4 6 wurde n die Arbeits- un d Lehrverhältniss e von 
Persone n deutsche r Nationalität , die aufgrun d des Dekret s Nr . 33/4 5 die Staatsbürgerschaf t 
verloren hatten , als erlosche n angesehen . Diese Praxis wurde aufgehoben . 
Da s Rundschreibe n Nr . 878 des Gesundheitsministerium s vom 21.7.1950 schrieb vor, daß 
die Gewährun g der Gesundheitsfürsorg e ohn e Unterschie d der Nationalitä t zu erfolgen 
hatte . Weiter wurde es als notwendi g bezeichnet , Diskriminierunge n bei der Ausübun g von 
Gesundheitsberufe n zu beseitigen . In : Sbírka oběžník ů pr o KN V (1950) Ziff. 56. 
Durc h ein Rundschreibe n im Postverordnungsblat t ho b das Ministeriu m für das Postwese n 
alle besondere n Maßnahme n auf, dene n Persone n deutsche r Nationalitä t bei der Gewährun g 
von Rundfunkkonzessione n un d Zuteilun g von Fernsprechanschlüsse n unterworfe n waren . 
SÜ A MV-T , Kart . 50 (20.7.1950) . 
Vor allem betra f dies nac h Rechte n wie Ansprüche n die gleichberechtigt e Mitgliedschaf t in 
der Revolutionäre n Gewerkschaftsbewegun g (ROH) . Von diesem Zeitpunk t an sollte die 
deutsch e Nationalitä t auch kein Hinderni s für die Mitgliedschaf t in andere n gesellschaft-
lichen Organisatione n wie z.B . Aeroklub , Autoklu b ode r Sokol meh r sein. Vorgeschlagen 
wurde eine Änderun g der Statute n der Landwirtschaftliche n Genossenschaften , die bisher 
eine Mitgliedschaf t von Persone n deutsche r Nationalitä t ausgeschlossen hatten . Vgl. Berich t 
des Innenministerium s vom August 1950, SÜ A MV-T , Kart . 40. 
Brief des Finanzministerium s an das Innenministeriu m vom 25.7.1950, SU A MV-T , Kart.40 . 
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dazugehörende r Einrichtun g ausgenommen , ggf. kleine Bauernwirtschaften , solange 
sie vom ursprüngliche n Inhabe r noc h genutz t wurde n ode r solange sie nich t ander -
weitig zugeteil t waren 3 5 . Auch im Falle des konfiszierte n beweglichen Vermögen s 
wurde n vorrangig Recht e an denjenige n Gegenstände n gesichert , die von den 
ursprüngliche n Inhaber n noc h genutz t wurden . Konfisziert e Werte , die zugeteil t ode r 
verkauft worde n waren , Ersparniss e un d im Sperrdepo t hinterlegt e Wertgegenständ e 
sowie Ansprüch e aus Versicherunge n wurde n nich t zurückerstattet 36. 

Ein e physische Wiedergutmachung , die jedoch an die Tatsach e der Nutzun g der 
jeweiligen Werte gebunde n war, konnt e die materiell e Lage der gesamten deutsche n 
Bevölkerun g nich t verbessern , un d deshalb taucht e die Frag e eine r finanzielle n Ver-
gütun g auf. Ein generelles Proble m jedoch war, daß ma n die enteignete n Werte in den 
vierziger Jahre n in der Regel sehr billig verkauft hatte , un d für eine Vergütung , die sich 
an den Verkaufspreisen orientierte , hätt e ma n deshalb in den fünfziger Jahre n nich t 
viel kaufen können . Darübe r hinau s gab es für diese Zahlunge n nich t ausreichend e 
Mittel , so daß ma n sie nu r in sozialen Härtefälle n leistete un d ihre Höh e eher symbo-
lisch war (z.B . wurde n für das bewegliche Vermögen insgesamt höchsten s 2500 
Krone n gezahlt 37) . Staatsbürge r deutsche r Nationalitä t erhielte n das Rech t auf 
Zuteilun g eines Hause s aus dem Konfiskationsfonds 38. Fü r den Fall , daß ihr eigenes 
Hau s konfiszier t worde n war, wurde n jedoch die Werte beider Objekte miteinande r 
verrechne t un d der Übernahmeprei s des zugeteilte n Hause s entsprechen d herab -
gesetzt 39. Andernfall s mußte n sie das konfisziert e Vermögen unte r den allgemein -
gültigen Bedingunge n ankaufen . 

Di e Kaufkraf t der deutsche n Bevölkerun g war sehr niedrig , so daß die Möglichkeit , 
konfiszierte s Vermögen zu erwerben , eher theoretisc h war. Ein e gewisse Chanc e für 
eine Verbesserun g dieses Zustande s bote n Überlegungen , die nich t enteignete n Sperr -
konten 4 0 freizugeben un d die besonder e Lohnsteue r in Höh e von 20% zurück -

Rundschreibe n Nr . 859 des Landwirtschaftsministerium s vom 29.7.1950. Sbírka oběžníků 
pro KN V 2 (1950) Ziff. 55. -  Verordnun g Nr . 600 des Innenministerium s vom 12.6.1951. 
In : Sbírka oběžníků pro KN V 3 (1951) Ziff. 44. 
Anträge auf Rückgabe von konfiszierten Ersparnisse n konnte n „in besonder s begründete n 
Fällen " beim Finanzministeriu m gestellt werden. Im gegenwärtigen Zeitpunk t kann nich t 
festgestellt werden, ob es in solchen Fällen zu einer Freigabe kam. Eine generelle Freigabe der 
Sperrkonten , auf denen das Vermögen der deutsche n Bevölkerun g lagerte, wurde abgelehnt . 
Vgl. Anm. 34, Brief des Finanzministerium s vom 25.7.1950. 
Bericht für die Tagung des ZK der KPTsc h am 22.11.1957. SÚA ÚPV, Kart . 720, 
Sign.753.1. Offensichtlic h war das Vorgehen in dieser Frage nich t überall gleich. Einige 
Nationalausschüss e sprache n sich für eine Rückgabe von beweglicher Hab e oder für Ersatz -
leistung in Geld oder Sachwerte n aus, ander e waren dagegen. Mancherort s boten die Natio -
nalausschüsse Erstattunge n in Höh e des Verkaufspreises der jeweiligen Gegenständ e an, was 
jedoch von den Deutsche n abgelehnt wurde. Vgl. das Protokol l der Beratun g über die Natio -
nalitätenpoliti k am 24.10.1951. SÚA MV, Dodatk y [Ergänzungen] , im folgenden MV-D , 
Kart . 1281, Sign. 215. 
Verordnun g des Besiedlungsamte s und des Fond s der Nationale n Erneuerun g vom 
10.1.1950. Amtsblatt Ziff. 49/50 . -  Verordnun g Nr . 949 des Fond s der Nationale n Erneue -
rung vom 21.8.1950. In : Sbírka oběžníků pro KN V 2 (1950) Ziff. 61. 
Vgl. Anm. 35, Verordnun g des Innenministerium s vom 12.6.1951. 
Bis zum 1.4.1947 wurden alle Einkünft e (Lohn , Gehalt , Krankheits - und Sozialfürsorge) 
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zuzahlen , die in den Jahre n 1945-1948 fast jede berufstätige Perso n deutsche r Natio -
nalitä t hatt e zahlen müssen 4 1. Sperrkonte n gab ma n nu r dan n frei, wenn sie in neue r 
Währun g angelegt worde n waren 4 2 . In der Frag e der Lohnsteue r wurden , soweit es 
die Ergebnisse der bisherigen Forschun g zeigen, keine Schritt e unternommen . Dar -
über hinau s macht e die Währungsrefor m im Jahr e 1953 aus diesen Ansprüche n einen 
Fetze n Papier 4 3. 

Fü r eine genaue Beurteilun g der Ergebnisse des Prozesse s der „Dekonfiskation" , 
wie es im damalige n Sprachgebrauc h hieß , habe n wir vorläufig keine ausreichende n 
Unterlagen , jedoch gibt es keine n Grun d zum Optimismus . Di e Rückgab e des Ver-
mögen s bzw. irgendein e For m der Wiedergutmachun g an ursprünglic h deutsch e 
Inhabe r stieß auf eine ablehnend e Haltun g der tschechische n Bevölkerun g sowie der 
Funktionär e der örtliche n Organ e der Staatsmacht . Im Oktobe r 1951 schickte n deut -
sche Kommuniste n aus Nordböhme n einen Brief an den stellvertretende n Innen -
minister , in dem sie darau f aufmerksa m machten , daß Hundert e von deutsche n Mit -
bürgern die Staatsbürgerschaf t zurückgebe n wollten , da sie ihne n keine konkrete n 
Vorteile gebrach t habe . Im Gegentei l droh e eine r Reih e von ihne n nac h wie vor Kon -
fiskation ode r Ausweisung aus der Wohnung 4 4 . Auf Unklarheite n in dieser Frag e 
deute t auch ein Brief des zuständige n stellvertretende n Innenminister s vom End e 
Novembe r 1952, in dem festgestellt wurde , daß Eigentumsfrage n kein so brennende s 
Proble m meh r darstellte n wie noc h vor zwei Jahren . Ein großer Teil der deutsche n 
Bewohne r gebe sich mit den Maßnahme n des Jahre s 1951 zufrieden , der ander e Teil 

von Persone n deutsche r Nationalität , die 2000 Krone n monatlic h überstiegen , einbehalte n 
und auf Sperrkonte n hinterlegt . Selbst nach der Aufhebung der entsprechende n Verordnun g 
hatte n die Deutsche n keine Möglichkeit , über diese Konte n zu Verfügen. Vgl. Anm. 34, Brief 
des Finanzministerium s vom 25.7.1950. 
In einigen Fällen waren diese Steuern gesetzwidrig erhobe n worden . Dies betraf z.B. Perso-
nen deutsche r Nationalität , die im Besitz der tschechoslowakische n Staatsbürgerschaf t 
waren. Ein Berich t des Ministerium s für National e Sicherhei t vom 12.6.1953 z.B. nenn t eine 
Zah l von über 2000 Personen , denen diese Abzüge deshalb zurückerstatte t wurden . SÜA 
MV-D , Kart . 1281, Sign. 215. 
Unte r „neue r Währung " sind die Umlaufmitte l zu verstehen , die durch die Währungsrefor m 
vom 29.10.-4.11.194 5 eingeführ t wurden . Vgl. Anm.29 , Bericht des Innenministerium s 
vom August 1950. 
Der Durchschnittsbetra g der rückerstattete n Abzüge wurde auf 8000 Krone n geschätzt . 
Umgerechne t wurde -  wenn auch mit dem ausdrückliche n Vorbehalt , daß eine endgültige 
Klärun g des Umtauschkurse s in diesem Fall noch ausstehe (generel l differenziert e die Reform 
das Verhältni s zwischen 5:1 und 50:1)- nach dem ungünstigste n möglichen Kurs von 50:1, so 
daß es sich um durchschnittlic h 130 Kčs neuer Währun g handelte . Lt. Anlage des Briefs des 
Ministerium s für National e Sicherhei t an das Finanzministeriu m vom 12.6.1953, SÚA MV-
D, Kart . 1281, Sign. 215, waren die Ansprüch e von ca. 6 000 Persone n eindeutig . Die übrigen 
Fälle , über deren Anzahl die Quelle keine nähere n Angaben mach t (die Größenordnun g 
dürfte bei ca. 60000 liegen), hielt man für „schwieriger " und erwog die Würdigung zuzätz -
licher Faktore n (Verhältni s der betreffende n Person zur volksdemokratische n Ordnung , 
Eigentumsverhältniss e etc.) . 
Brief von A.Poh l und Edmun d Hünige n an Spurn ý vom 25.10.1951. SÜA MV-D , Kart . 
1281, Sign. 215. Die Aussage, daß „einige deutsch e Bürger auswander n wollen, woran sie in 
verfassungswidriger Weise gehinder t werden", muß auf den hohe n Funktionä r des Innen -
ministerium s wie aus einer andere n Welt gewirkt haben . 
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habe sich schon teilweise eingerichte t un d finde sich mit dem jetzigen Zustan d ab 4 5 . 
Entscheiden d für das politisch e Zentru m war, daß sich die Lage beruhigte , egal ob als 
Folge tatsächlic h verbesserter Lebensbedingunge n der Deutsche n ode r aus Resi-
gnation . 

Mi t Ma i bis Oktobe r 1950 wurde eine weitere Fris t festgesetzt, in der Deutsch e die 
tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaf t beantrage n konnten , soweit sie nich t gegen 
die Pflichte n eines tschechoslowakische n Staatsbürger s verstoße n hatten . Da s ent -
scheidend e Kriteriu m im neue n Verfahren war der ständige Wohnsit z auf tschechoslo -
wakischem Territoriu m un d eine „Teilnahm e an der Aufbauarbeit" . De r Antragstelle r 
mußt e -  im Unterschie d zur ältere n Verordnun g aus dem Jahr e 1949 - eine „ent -
sprechend e Kenntni s der tschechische n ode r slowakischen Sprache " nich t meh r nach -
weisen. Ma n konnt e über seinen Antra g gleich entscheide n un d nich t erst innerhal b 
von dre i Jahren , wie es frühe r der Fal l gewesen war. Auch der Begriff „Pflichte n eines 
tschechoslowakische n Staatsbürgers " wurde genaue r bestimmt . War ma n frühe r von 
einer verhältnismäßi g allgemeine n Formulierun g über die Treu e zur Tschechoslowa -
kischen Republi k un d ein Schadloshalte n am tschechische n un d slowakischen Volk 
ausgegangen 46, wurde nu n konkretisiert , daß gegen diese Pflichte n Persone n ver-
stoße n hatten , die aufgrun d des Dekret s 16/194 5 bestraft waren , un d „in der Regel" 
auch diejenigen , die Mitgliede r der SS, der Freiwilligen Schutzstaffeln , dem Sudeten -
deutsche n Freikorp s ode r Funktionär e der NSDAP , SD P ode r SA waren . De n all-
gemeine n Geis t dieser Verordnun g sowie der damalige n Zei t verrät die Aufforderung , 
daß Anträge von Angehörige n der Arbeiterklasse un d sonstigen Werktätige n mi t 
höchste r Beschleunigun g erledigt werden sollten 47. 

Bis Janua r 1951 wurde n insgesamt 97426 Anträge eingereicht , von dene n über 
91000 bewilligt un d nu r 652 abgelehn t wurden . Nac h damalige n Angaben blieben 
noc h etwa 40000 Deutsch e übrig, die die Staatsbürgerschaf t nich t beantrag t hatte n 
un d weiterhi n als staatenlos e Persone n in der Tschechoslowake i lebten 4 8. Unte r ihne n 
befande n sich viele deutsch e Facharbeiter , die aus wirtschaftliche n Gründe n praktisc h 
gegen ihre n eigenen Willen auf tschechoslowakische m Territoriu m blieben , un d es 
war eine gewisse Ironie , daß es sich manchma l um Persone n handelte , deren Arbeits-
mora l als Vorbild hätt e diene n können 4 9 . De r Grun d für dieses mangelnd e Interess e 
ist in der Tatsach e zu suchen , daß diese Persone n ihre Hoffnunge n auf eine würdige 
rechtlich e soziale Existen z mit einem andere n sozialen System verbanden , also mit 
dem Weggang aus der Tschechoslowakei , vor allem in die Bundesrepubli k Deutsch -
land . Gerad e im Hinblic k auf dieses Lan d kursierte n Gerüchte , daß ein freiwilliger 

Brief von Spurn ý an Václav David vom 21.11.1952. SUA MV-T , Kart.28 , Sign. 1186-
1207. 
Vgl. z.B. das Verfassungsdekret Nr . 33/45 . 
Rundschreibe n des Innenministerium s vom 2.2.1950. In : Sbírka oběžníků pro KN V 2 
(1950) Ziff. 11. 
Lt. Brief von Spurn ý an Oldřich Papež , einen Mitarbeite r des Sekretariat s des ZK der 
KPTsch , vom 27.1.1950 stand die Bearbeitun g von 4200 Anträgen noch aus. SÜA MV-T , 
Kart . 28, Sign. 1186-1207. 
Vgl. Anm. 45, Brief von Spurn ý vom 21.11.1952. 
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Antra g auf tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaf t von den Landsleute n in Deutsch -
land als Verrat aufgefaßt werden könnte . Manche n Deutsche n wäre es dahe r angeneh -
mer gewesen, wenn die Behörde n ihne n die Staatsbürgerschaf t angebote n hätten 5 0 . Es 
gab auch Forderunge n wie: „Wen n ma n sie un s durc h ein Dekre t genomme n hat , soll 
ma n sie un s durc h ein Dekre t zurückgeben" , was jedoch die zuständige n Parteifunk -
tionär e für ein vorgeschobene s Argumen t hielten 5 1. Di e Bemühungen , die deutsch e 
Bevölkerun g zur Annahm e der tschechoslowakische n Staatsbürgerschaf t zu bewegen, 
nahme n im Jahr e 1951 in manche n Gebiete n den Charakte r einer organisierte n Aktion 
an . Ihr e Ergebnisse waren dermaße n unbefriedigend , daß einige Funktionär e ein ver-
schärfte s Vorgehen gegen die deutsch e Bevölkerun g verlangten , was aber abgelehn t 
wurde 5 2 . 

De r gegenwärtige Stan d der Forschun g ermöglich t es nich t zu sagen, wann die Ide e 
auftauchte , die Frage der Staatsbürgerschaf t dieser Persone n durc h einen einmalige n 
Akt zu lösen . Von einer solche n Möglichkei t sprach im Novembe r 1952 der stellver-
tretend e Innenminister , wobei er für den Fall , daß diese administrativ e Lösun g poli-
tisch nich t annehmba r wäre, auch eine nähe r nich t spezifierte Überzeugungsaktio n 
erwog5 3. Scho n im April 1953 wurde aufgrun d des Gesetze s Nr . 34/195 3 mi t Wirkun g 
vom 7. Ma i 1953 die Staatsbürgerschaf t allen Deutsche n erteilt , die ihre n ständige n 
Wohnsit z in der ČSR un d bisher die Staatsbürgerschaf t nich t erhalte n hatten . Da s 
Geset z reagiert e dami t auf Forderunge n der Staatsverwaltun g (namentlic h des Mini -
sterium s für national e Sicherheit , des Verteidigungs- un d des Außenministeriums) , 
die die Schaffun g klarer Verhältniss e in dieser Frag e verlangten . Di e politisch e Füh -
run g sah in dieser Maßnahm e einen wirksamen Schrit t gegen Versuche , aus den Staa-
tenlose n in der ČSR eine Fünft e Kolonn e zu machen 5 4 . Diese Maßnahm e geriet in 
Kollision mit der bundesdeutsche n Gesetzgebung , die diese Persone n weiterhi n als 
deutsch e Staatsbürge r betrachtete , was die Entscheidun g des Bundesverfassungs -
gericht s vom 28. Ma i 1952 bestätigte . Ein e Reih e von Deutsche n in der Tschecho -
slowakei hatt e also theoretisc h eine doppelt e Staatsbürgerschaft . Diese Tatsach e spielte 
jedoch unte r den konkrete n Bedingungen , da in den Beziehunge n zwischen beiden 
Staate n zu jener Zei t gegenseitige Ignoran z herrschte , keine nennenswert e Rolle . 

Di e deutsch e Bevölkerun g in der Tschechoslowake i erreicht e durc h diesen Akt 
forma l die Stellun g ihre r tschechische n un d slowakischen Mitbürger . Tatsächlic h han -
delte es sich jedoch um eine Gleichberechtigun g in der Ungleichheit , die sich aus dem 
Wesen des damalige n totalitäre n Systems ergab. Trot z dieser forma l individuelle n 
Gleichberechtigun g blieb ein starker diskriminierende r Fakto r bestehen . Kein e 
gesetzliche Nor m garantiert e die kollektiven Minderheitenrechte . Nac h wie vor rech -
net e ma n mi t eine r Assimilierun g zumindes t eines Teiles der deutsche n Bevölke-
rung 5 5 . Es wurde kein Rau m für die weitere Existen z der deutsche n Minderhei t in 

Vgl. Anm. 5, Bericht vom 19.4.1950. 
Vgl. Anm. 45, Brief von Spurn ý vom 21.11.1952. 
Vgl. Anm. 37, Protokol l vom 24.10.1950. 
Vgl. Anm. 45, Brief von Spurn ý vom 21.11.1952. 
Ebenda . 
Vgl. Anm. 2, Informatio n vom 30.5.1949. 
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der Tschechoslowake i als einer ethnisch-kulturelle n Gemeinschaf t geschaffen, von 
einer Weiterentwicklun g ganz zu schweigen. Da s Fehle n der grundlegende n Voraus-
setzunge n für eine ständige Erneuerun g der sprachliche n un d kulturelle n Eigenar t 
(vor allem das Fehle n eines deutsche n Grundschulwesen s un d eines kulturelle n 
Leben s im weiteren Sinn e des Wortes ) gemeinsa m mit einigen historisc h bedingte n 
Umstände n (die Zerstreuun g der deutsche n Bevölkerung , ihre ungünstig e Alters- un d 
Bildungsstruktur , Auswanderun g un d Assimilation sowie das allgemein distanzierte , 
jedoch manchma l auch beinah e in Animositä t ausartend e Verhältni s der politische n 
Stellen un d einiger Teile der tschechische n Gesellschaf t dem deutsche n Elemen t 
gegenüber ) führte n in ihre r Gesamthei t zu einem allmähliche n Verfall der deutsche n 
Volksgruppe in der Tschechoslowakei , der bis zum Untergan g des kommunistische n 
Systems End e der achtzige r Jahr e nich t aufgehalte n werden konnte . 



ERSTE B E S T R E B U N G E N ZUR E I N G L I E D E R U N G DER 
F L Ü C H T L I N G E U N D V E R T R I E B E N E N 
I N S A C H S E N - A N H A L T 1945 BIS 1949 

U N T E R B E S O N D E R E R B E R Ü C K S I C H T I G U N G 
DER S U D E T E N D E U T S C H E N 

Von Torsten Mehlhase 

Literatur- und Quellenlage 

Das Forschungsthema ist in der ehemaligen DDR-Historiographie weitgehend 
unberücksichtigt geblieben. Zu Flucht und Vertreibung fand man bis 1988 in den so-
genannten Standardwerken keinen Satz, lediglich zur Ankunft der Flüchtlinge und 
Vertriebenen wenige umschreibende Ausführungen. Im 1989 erschienenen Band 9 
einer zwölfbändigen „Deutschen Geschichte" waren erste Ansätze zu verzeichnen1. 

In der Spezialliteratur gab es zur Darstellung der Eingliederung der Flüchtlinge und 
Vertriebenen in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) zwei Artikel in der „Zeit-
schrift für Geschichtswissenschaft" der Jahre 1987 und 1988. In dem einen (Regine 
Just) wurde versucht, die Eingliederungsspezifik des Landes Sachsen auf die gesamte 
Sowjetische Besatzungszone zu übertragen, in dem anderen (Wolfgang Meinicke) 
strebte der Autor an, anhand von Quellen des Zentralarchivs des Ministeriums des 
Innern der DDR, des Zentralen Staatsarchivs (heute Teil des Bundesarchivs) und des 
zentralen SED-Archivs über SBZ-weit angeordnete Maßnahmen in die Problematik 
einzudringen, was jedoch die Länderspezifik unberücksichtigt lassen mußte2. 

Wenige andere Zeitschriftenartikel bzw. Monographien, die die Flüchtlings- und 
Vertriebeneneingliederung mit einbezogen, befaßten sich lediglich mit Teilaspekten 
der Thematik (z. B. Barthel und Roesler mit der wirtschaftshistorischen Komponente, 
Wille mit der Rolle der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) 
bei den Eingliederungsbestrebungen; auch Seraphim brachte in seinem 1954 erschiene-
nen Werk „Die Heimatvertriebenen in der Sowjetzone" nur punktuellBeispiele aus den 
verschiedenen Ländern der für ihn wissenschaftlich nicht vollkommen erschließbaren 
SBZ-Geschichte)3. Andere wissenschaftliche Arbeiten, die zum Teil an der Pädagogi-

1 Deutsche Geschichte. Bd. 9: Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung, der Kampf 
gegen die Spaltung Deutschlands und die Entstehung der DDR von 1945 bis 1949. Berlin (O) 
1989, 139ff. 

2 J u s t , Regine: Zur Lösung des Umsiedlerproblems auf dem Gebiet der DDR 1945 bis 
Anfang der fünfziger Jahre. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 11 (1987) 971-984. -
M e i n i c k e , Wolfgang: Zur Integration der Umsiedler in die Gesellschaft 1945-1952. 
Ebenda 10 (1988) 867-878. 

3 Se raph im, Peter-Heinz: Die Heimatvertriebenen in der Sowjetzone. Untersuchungen 
zum deutschen Vertriebenen- und Flüchtlingsproblem. Berlin (W) 1954. - B a r t h e l , 
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sehen Hochschule Magdeburg entstanden, untersuchten die Integration der Flücht-
linge und Vertriebenen in der unmittelbaren Nachkriegszeit in den Ländern Sachsen 
und Thüringen, weitere wiederum in anderen Landkreisen. 

Der größte Mangel der in der DDR zu dieser Thematik betriebenen Forschungen 
war das Fehlen empirischer Untersuchungen. Bis zum Herbst 1989 war eine Befra-
gung von betroffenen Zeitzeugen nicht möglich. Ein Antrag auf Genehmigung einer 
solchen Erhebung beim zuständigen Ministerium hätte den Verdacht auf revanchisti-
sche Bestrebungen ausgelöst und damit die berufliche Existenz aufs Spiel gesetzt. So 
konnten Forschungen zur Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen in die 
Gesellschaft der SBZ/DDR nur auf der Grundlage der Auswertung von Aktenbestän-
den aus den verschiedensten Archiven erfolgen. Dies hatte jedoch gleich mehrere 
Nachteile für die Aufarbeitung dieses Teils der deutschen Geschichte: 

1. Es fehlten in den Akten subjektive Empfindungen der Betroffenen fast gänzlich, 
so daß Flüchtlinge und Vertriebene unter dem Terminus „Umsiedler" lediglich als 
Objekt, nicht aber als selbständig handelnde Subjekte der Geschichte erfaßbar waren. 

2. Die meisten statistischen Materialien mußten mit Vorsicht betrachtet werden, 
weil Statistiken meist mit einer propagandistischen Zielsetzung erstellt wurden. Die 
Zahlen verfälschte man aber nicht nur wegen der Erfolgsmeldungen, sondern auch, 
um den Zuzug weiterer Vertriebener zu verhindern. 

3. Letztlich hatte diese Forschungsgrundlage auch den Nachteil, daß die Statistiken 
in den Akten nur in den seltensten Fällen eine landsmannschaftliche Aufschlüsselung 
der Flüchtlinge und Vertriebenen auswiesen und daß ihre Erfassung 1949 als beendet 
galt, weil man sie bereits zu diesem Zeitpunkt als integriert betrachtete. 

Wirtschaftliche Ausgangsbedingungen in Sachsen-Anhalt für die Aufnahme der 
Flüchtlinge und Vertriebenen 

Sachsen-Anhalt nahm bis zum Ende des Jahres 1945 (Zählung am 1.12.1945) etwa 
650000 Flüchtlinge und Vertriebene auf, von denen zu diesem Zeitpunkt knapp 20 
Prozent Sudentendeutsche waren. Dieses prozentuale Verhältnis veränderte sich im 
Jahr 1946, als in den offiziellen 171 Vertriebenentransporten aus der Tschechoslowa-
kei weitere 200000 Sudetendeutsche nach Sachsen-Anhalt kamen4. Am Jahresende 

Horst: Die wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen der DDR. Zur Wirtschaftsentwicklung 
auf dem Gebiet der DDR 1945-1949/50. Berlin (O) 1979. - Roes l e r , Jörg: Zum Umsied-
lerproblem in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der SED 1945 bis 1949/50. Jahrbuch für 
Wirtschaftsgeschichte 2 (1988) 109-126. - W i l l e , Manfred: Die Zusammenarbeit der deut-
schen Antifaschisten mit der SMAD in der Umsiedlerfrage, speziell in Sachsen-Anhalt 
(1945-1949). Jahrbuch für Geschichte der sozialistischen Länder Europas 23/1 (1979) 69-79. 

4 Die bereits vor 1945 bestehenden engen Beziehungen zwischen der preußischen Provinz 
Sachsen und dem Staat Anhalt führten 1945 zum Zusammenschluß beider Territorien zur 
Provinz Sachsen. Sachen-Anhalt existierte als föderales Land unter diesem Namen jedoch 
erst seit der offiziellen Auflösung des Staates Preußen 1947. Aus Gründen der Vereinfachung 
und besseren Verständlichkeit wurde im vorliegenden Beitrag jedoch bereits vor 1947 für 
dieses Gebiet die Bezeichnung Land Sachsen-Anhalt benutzt. Landeshauptarchiv Sachsen-
Anhalt (LHASA). Rep. K. Mdl 6670 und 6676. 
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waren knapp eine Million Flüchtlinge und Vertriebene in diesem Gebiet (diese 
Anzahl blieb dann über Jahre hinweg relativ konstant), von denen etwa ein Drittel 
Sudetendeutsche waren. Von allen Sudetendeutschen, die in der SBZ angesiedelt wer-
den sollten, kamen fast 40 Prozent nach Sachsen-Anhalt als das Hauptaufnahme-
gebiet für Sudetendeutsche innerhalb der SBZ. Dabei darf jedoch nicht übersehen 
werden, daß in der SBZ etwa 900 000 Sudetendeutsche, in den westlichen Besatzungs-
zonen, insbesondere in der amerikanischen, jedoch über 2 Millionen eintrafen5. 

Die größte Anzahl an Sudetendeutschen in Sachsen-Anhalt wurde in den Landkrei-
sen Bitterfeld (fast 18000), Weißenfels (über 14000) und Dessau-Köthen (knapp 
14000) ansässig, den höchsten Anteil an der Gesamtzahl der aufgenommenen Flücht-
linge und Vertriebenen stellten sie mit jeweils über 50 Prozent in den Landkreisen 
Zeitz, Dessau-Köthen sowie in den Stadtkreisen Köthen und Bernburg aus6. 

Ursache für den erhöhten Zustrom der Sudetendeutschen nach Sachsen-Anhalt 
war, daß die Transportzüge 1946 so auf die Länder und Provinzen der SBZ aufgeteilt 
wurden, daß Sachsen-Anhalt zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern den Groß-
teil der Sudetendeutschen aufzunehmen hatte. Dies geschah jedoch ohne Möglichkei-
ten der Einflußnahme der Betroffenen. Es kamen jedoch schon 1945 und auch wieder 
ab 1947 Sudetendeutsche nach Sachsen-Anhalt, die sich ihren Ansiedlungsort selbst 
wählen konnten. Die Anzahl der Sudetendeutschen erhöhte sich so zwischen Ende 
1946 und 1950 in Sachsen-Anhalt noch einmal um 12 Prozent auf über 350 000 7. Das 
lag neben der Aufnahme bei Verwandten sicher auch daran, daß Sachsen-Anhalt im 
Vergleich zu anderen Gebieten in Deutschland noch relativ günstige Ausgangsbedin-
gungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen bot und eine ähn-
liche Wirtschaftsstruktur wie das Sudetenland aufwies: 

Sachsen-Anhalt verfügte vor 1945 über eine sehr leistungsfähige Landwirtschaft. 
Besonders im Raum der Magdeburger Börde gab es viele kapitalistische Landwirt-
schaftsbetriebe, die weitaus höhere Erträge als die kleinen Bauernbetriebe anderer 
Gebiete erwirtschafteten. Die Böden dieser Gegend waren zu fast 80 Prozent bester 
bis mittelguter Qualität und ließen somit den Anbau anspruchsvoller landwirtschaft-
licher Kulturen zu, so daß die Ernährung zusätzlich aufzunehmender Menschen 
im Bereich des Möglichen lag. Eingeschränkt wurden diese guten Bedingungen je-
doch durch die Kriegszerstörungen. So waren einige Gebiete der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche verwüstet. Etwa 30 Prozent der landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräte waren vernichtet oder unbrauchbar geworden bzw. durch fehlende Erneue-
rungen in der Kriegszeit inzwischen verschlissen. Es fehlten vor allem Traktoren, 
Treibstoff, Motorenöl, Pflanzgut und Wagen. Die Zerstörung von Industrieanlagen 
wirkte sich negativ auf die produzierten Mengen an mineralischen Düngemitteln aus, 
die auch nicht von der planmäßig hohen Produktion an Kalidüngemitteln kompen-
siert werden konnten8. Im Krieg waren auch wertvolle Tierbestände umgekommen. 

5 Eben da Mdl 6670 und 6671. 
6 Ebenda. 
7 B o h m a n n , Alfred: Das Sudetendeutschtum in Zahlen. München 1959, 202 ff. 
8 Ba r the l : Ausgangsbedingungen 48 f. 
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In Sachsen-Anhalt betrug nach Kriegsende der Bestand an Pferden nur noch 22 Pro-
zent und an Rindern 28 Prozent des Vorkriegsstandes9. 

Neben den Landwirtschaftskreisen des Nord- und Westteiles des Regierungsbezir-
kes Magdeburg und dem stark gewerblich durchsetzten Regierungsbezirk Dessau war 
in Sachsen-Anhalt hauptsächlich der Regierungsbezirk Merseburg ein ausgesproche-
nes Industriegebiet. Schwerpunkte der Industrie im Land bildeten die chemische 
Industrie (Gebiet Halle-Merseburg), der Maschinenbau (Magdeburg), die Energie-
erzeugung, der Bergbau (Braunkohle, Kupfer, Salze) und die Lebensmittelindustrie 
(Gemüse- und Zuckerverarbeitung). 

Erschwerend für die Wirtschaft wirkte sich aus, daß in einigen Gebieten die Indu-
striebetriebe zerstört worden waren und erst wieder aufgebaut werden mußten. 
Außerdem war das hochindustrialisierte Territorium Sachsen-Anhalt bei der Reali-
sierung der Reparationsansprüche der Sowjetunion in Form von Demontagen 
bzw. Entnahmen aus der laufenden Produktion, die 1945 einsetzten, besonders ge-
fordert. Das führte hier zu gravierenden Eingriffen in die ohnehin durch die Kriegs-
schäden schon schwer belastete und in Umstellung von Kriegs- auf Friedensproduk-
tion befindliche Wirtschaft. Dadurch gingen Sachsen-Anhalt auch noch große Teile 
der Kapazitäten verloren, die über den Krieg gerettet worden waren. Besonders große 
Auswirkungen hatten die Demontagen und Entnahmen aus der laufenden Produktion 
auf die Versorgung mit Energie, Brenn- und Teibstoffen sowie metallurgischen 
Erzeugnissen. So gingen gerade Produkte, die die materiell am schwersten betroffenen 
Vertriebenen dringend gebraucht hätten, als Kriegsentschädigungen in die Sowjet-
union. Ein Beispiel dafür ist das Eisenhüttenwerk Thale im Harz, dessen gesamte Pro-
duktion (unter anderem Haushaltsgegenstände und Küchengeräte) an die sowjetische 
Besatzungsmacht geliefert werden mußte. 

Vergleich der Wirtschaftsstrukturen des Sudetenlandes 1930 und Sachsen-Anhalts 194610: 

Wirtschaft Sudetenland 1930 Sachsen-Anhalt 1946 
Beschäftigte % 

580000 17 
1478000 43 

480000 14 
360000 11 

66000 2 
435000 13 

Beschäftigte % 

Landwirtschaft 598800 20,5 
Industrie/Handwerk 1281900 43,9 
Handel/Verkehr 370400 12,7 
Öffentl./private Dienste 207800 7,1 
Häusliche Dienste 39 800 1,4 
Selbständige Berufslose 420900 14,4 

9 Berichte der Landes- und Provinzialverwaltungen zur antifaschistisch-demokratischen 
Umwälzung 1945/46. Quellenedition. Berlin (O) 1989, 137. 

0 M a s c h l a n k a - G a b r i e l , Olga: Der böhmisch-mährische Raum im Wandel der Zeiten. 
Ein Beitrag zum sudetendeutschen Vertriebenenschicksal. Fellbach 1949, 62. - Wirtschafts-
probleme der Besatzungszonen. Berlin (W) 1948, 8. 
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Das Eintreffen der Flüchtlinge und Vertriebenen in Sachsen-Anhalt und die Sicherung 
ihres Überlebens 

Sachsen-Anhalt hatte im Vergleich zu den Ländern und Provinzen, die an der Oder 
und Neiße bzw. an der Grenze zur Tschechoslowakei lagen, in den letzten Kriegs-
monaten einen geringeren Bevölkerungszuwachs durch dieFlüchtlinge zu verzeichnen. 
Ab Sommer 1945 setzte dann aber ein größerer Zustrom gerade aus den sudetendeut-
schen Gebieten und Schlesien ein. Die somit in Sachsen-Anhalt eintreffenden heimat-
los gewordenen Flüchtlinge und Vertriebenen galt es aufzunehmen. Sachsen-Anhalt 
war dabei Endstation für diejenigen Flüchtlinge und Vertriebenen, die zwar das ver-
wüstete Westodergebiet durchquert hatten, die aber nun nicht mehr zum Weiterziehen 
in der Lage waren (meist Alte, Kranke und Frauen mit Kindern), Zwischenstation 
für diejenigen, die zeitweilig die Elbe nicht überqueren konnten, in größerem Maße 
aber Durchschleusungsgebiet auf direktem Weg nach Westdeutschland u . 

Dies wirkte sich sehr ungünstig auf die Ernährungssituation in Sachsen-Anhalt aus, 
weil diese Weiterziehenden genau wie die hier Verbleibenden verpflegt werden muß-
ten, ohne daß sie selbst dafür sofort produktiv tätig waren. So kam es auch, daß viele 
Städte versuchten, den Zuzug der Flüchtlinge und Vertriebenen zu verhindern, sie in 
ländliche Gegenden abzuschieben oder ihre Aufenthaltsdauer auf wenige Tage zu 
begrenzen12. Die im Entstehen befindlichen neuen Verwaltungen wurden hier erst-
mals mit dem Flüchtlingsproblem direkt konfrontiert. 

Bis etwa April/Mai 1945 waren die einzelnen Flüchtlinge als scheinbar nur kurzzei-
tig Evakuierte häufig noch direkt in Wohnungen von Verwandten oder fremden Men-
schen untergekommen und als Gäste durchaus mitfühlend aufgenommen worden. 
Aber diese Platzkapazitäten waren nach Kriegsende erschöpft und konnten dem 
massenhaften Zustrom von Vertriebenen keine privaten Unterkunftsmöglichkeiten 
auf freiwilliger Grundlage mehr gewährleisten. Deshalb kam es seit Mai/Juni 1945 
darauf an, so schnell wie möglich in ganz Sachsen-Anhalt Auffang-, Durchgangs- und 
Verpflegungsstellen zu schaffen. So wurden Notlager in Schulen, Turnhallen, Gast-
stätten oder Fabrikhallen eingerichtet bzw. ehemalige Reichsarbeitsdienst- und 
Kriegsgefangenenlager oder Wehrmachtsgebäude und Bunker dafür genutzt und erste 
Schritte gegen den Hunger getan. Eine zentrale Leitung und Planung gab es dafür aber 
nicht. Die unteren Verwaltungsorgane arbeiteten bis Juli 1945 improvisiert und 
zusammenhanglos13. Die erste Hilfe für die Flüchtlinge und Vertriebenen war so 
durch Spontanität und lokale Begrenztheit gekennzeichnet. Christliche Wohlfahrts-
einrichtungen und örtlich entstandene Hilfskomitees wie z.B. die „Mansfeider 
Volkshilfe" oder das Hallesche „Wiedergutmachungswerk im Neuaufbau" halfen ins-
besondere den schwachen Flüchtlingen und Vertriebenen14. 

11 LHASA. Rep. K. KV Genthin 102, 6ff. 
12 Halle/Saale war z.B. bereits seit Juni 1943 als sogenannter Brennpunkt des Wohnungsbedarfs 

gegen den Zuzug auswärtiger Familien grundsätzlich gesperrt. Die Umsiedler in Halle. Erhe-
bung des Statistischen Amtes der Stadt Halle vom 11.August 1945, 1.- Se raph im: Die 
Heimatvertriebenen 21. - LHASA.Rep. K.Mdl 6611. 

13 Ebenda Mdl 6587. 
14 Ebenda Mdl 6503. - Humanität, Solidarität. Volkssolidarität Sachsen-Anhalt. Halle 1949, 

17ff. 
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Erste Maßnahmen betrafen die Unterbringung in den geschaffenen Lagern, die 
Versorgung mit Lebensmitteln und die medizinische Betreuung. So arbeiteten auf vie-
len Bahnhöfen Tag und Nacht die christlichen Missionen und Wohlfahrtseinrichtun-
gen, die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes und viele Frauen auf freiwilliger 
Basis, um diesen Menschen zu helfen. Sie kochten an den Zügen mit improvisierten 
Mitteln Essen, betreuten Kinder, beschafften Milch und Lebensmittel und konnten so 
durch ihr gezeigtes tiefes Verantwortungsgefühl eine noch größere Katastrophe ver-
hindern15. Die Hilfe auf den Bahnhöfen konnte für jeden aber nur von kurzer Dauer 
sein, da für eine Dauerverpflegung dort nicht genügend Lebensmittel zur Verfügung 
standen. 

Für die Erstunterbringung und medizinische Überwachung der neu eintreffenden 
Flüchtlinge und Vertriebenen wurden zuerst spontan, später dann auf Anordnung der 
Verwaltungen hin in allen Kreisen Sachsen-Anhalts Lager errichtet. In den Zeiten des 
höchsten Zustrqms an Vertriebenen gab es im Sommer/Herbst 1945 im Land 170 
Lager16. 

Ziel des Lageraufenthaltes, der insbesondere für die nach Kriegsende eintreffenden 
Vertriebenen zutraf, war es, in einer mindestens zweiwöchigen Quarantänezeit auf-
tretende Erkrankungen feststellen und behandeln zu können. Es gab deshalb in den 
Lagern eine Untersuchung auf Infektionskrankheiten mit einer eventuell daraufhin 
notwendigen Isolierung und eine bzw. mehrere Entlausungen durch den jeweiligen 
Lagerarzt. Diese Lagerärzte waren oft ehemalige aktive NSDAP-Mitglieder, die als 
Art „Bewährung" in den Lagern ihren Dienst versehen mußten. Freiwillig wollte diese 
Arbeit wegen der großen Ansteckungsgefahr niemand übernehmen. So starben auch 
vom in den Lagern Sachsen-Anhalts eingesetzten medizinischen Personal bis Ende 
1946 vier Lagerärzte, 26 Schwestern und vier Pfleger17. 

1945 erfolgte die Lagereinweisung noch etwas unorganisiert. Es wurden immer 
wieder einzeln umherziehende Vertriebene aufgegriffen und in die Lager zwangsein-
gewiesen. Ab 1946 kamen die Vertriebenen dann größtenteils in geschlossenen Trans-
porten in Sachsen-Anhalt an, und die Einweisungen erfolgten koordiniert. Es kam 
aber öfter vor, daß die strengen Quarantänebestimmungen umgangen wurden. Auch 
die katastrophalen sanitären Zustände in den Lagern begünstigten die Ausbreitung 
von Infektionskrankheiten mehr, als sie zu verhindern. So fehlte es bis Mitte 1947 an 
Pflegepersonal, Desinfektionsanlagen, Unterbringungskapazitäten sowie an Ausstat-
tung (Betten, Decken, Öfen, Glühlampen) und Reparaturmaterial (Dachpappe, Fen-
sterglas), so daß die dort Untergebrachten meist auf dem blanken Fußboden schlafen 
mußten, sie abends ständig im Dunkeln saßen und im Winter in den Unterkünften 
eine klirrende Kälte herrschte. Der Mangel an ungeziefersicheren Aufbewahrungs-
möglichkeiten für Lebensmittel, an genügend vorhandenen Kochmöglichkeiten für 
rohe Lebensmittel und an gesundem Trinkwasser sowie das beengte Wohnen und 
schmutzige sanitäre Anlagen boten in den Lagern häufig ideale Bedingungen für das 
schnelle Verbreiten dieser Krankheiten. Erst ab Herbst 1947, als der große Zustrom 

LHASA. Rep. K.. Landtag Sachsen-Anhalt 76. 
Ebenda Mdl 6714. 
Ebenda Mdl 6502. 
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an Vertriebenen abebbte, konnte die Situation verbessert werden. Durch die schlech-
ten Bedingungen kam es bei Lagerinsassen oft zu schweren gesundheitlichen Schädi-
gungen, die nicht selten mit dem Tod des Betroffenen endeten. Allein in der Woche 
vom 12.bis 18. Oktober 1945 wurden in den Quarantänelagern Sachsen-Anhalts 948 
Typhuskranke und 112-tote registriert18. Insgesamt starben 1945 in den Lagern Sach-
sen-Anhalts 2070 Flüchtlinge und Vertriebene an infektiösen und nichtinfektiösen 
Krankheiten, 1946 waren es 975 und ein Jahr später 86719. 

Auch bei der Verpflegung in den Lagern gab es oft Probleme. Die meist entkräftet 
ankommenden Vertriebenen erhielten im Prinzip keine Sonderverpflegung, sondern 
normale Rationssätze wie sie Angestellte nach der Nahrungsmittelkartengruppe beka-
men. Bei durchgeführten Kontrollen wurde aber hin und wieder festgestellt, daß 
nicht einmal diese geringen Sätze von den Küchenkräften voll ausgegeben wurden. Es 
gab auch Fälle, wo das Küchenpersonal aus den Lebensmittelbeständen für die Ver-
triebenen in den Lagern in die eigene Küche wirtschaftete. 

Insgesamt war vorgesehen, die Flüchtlinge und Vertriebenen nach ihrem Quaran-
täneaufenthalt in den Lagern auf verschiedene Städte und Gemeinden des jeweiligen 
Kreises aufzuteilen, sie dort mit Wohnraum zu versorgen und sie in den Arbeitspro-
zeß einzugliedern. Diese Maßnahmen wurden als die wesentlichsten für eine mög-
lichst schnelle Integration in die neue Gesellschaft erachtet. Hin und wieder stellten 
die Verwaltungen aber fest, daß Lager offiziell als aufgelöst galten, die Flüchtlinge und 
Vertriebenen aber weiter darin wohnen blieben bzw. sie diese mit Genehmigung der 
Verwaltungen zu richtigen Wohnlagern ausbauten. Im November 1946 betraf das 
12 077 Flüchtlinge und Vertriebene, im Juli 1947 25 000 20. 

Die Versorgung der Flüchtlinge und Vertriebenen mit Wohnraum 

Die Wohnraumsituation in Sachsen-Anhalt war territorial sehr differenziert. Viele 
Wohnungen der Städte Magdeburg, Halberstadt, Merseburg, Eilenburg, Zerbst und 
Dessau waren großflächigen Bombenangriffen zum Opfer gefallen, so daß hier eine 
akute Wohnraumnot zu verzeichnen war. Die Zerstörungsraten dieser Städte be-
trugen zwischen 50 und 80 Prozent des ursprünglich vorhandenen Wohnraums21. 
Andere Städte, besonders im Nordosten Sachsen-Anhalts, waren durch direkte 
Kampfhandlungen im Verteidigungskrieg bzw. durch Sprengungen der zurückwei-
chenden deutschen Truppen in ihrem Wohnungsbestand dezimiert worden. Auf dem 
Lande waren Kriegszerstörungen weit weniger als in den Städten zu verzeichnen 
gewesen. Außerdem boten vorwiegend die Wohnhäuser der Groß- und Mittelbauern 
gute Möglichkeiten, Wohnungssuchende kurzfristig unterzubringen22. 

Ebenda Mdl 6546. 
Ebenda Mdl 6613. 
Ebenda Mdl 6670. 
Ebenda Mdl 6500. 
Bar thel : Ausgangsbedingungen41. 
Geschichte der Stadt Magdeburg. Berlin (O) 1975, 323. 
Rach, Hans-Jürgen: Zur Lebensweise der Bauern in der Magdeburger Börde vom Beginn 
des 20. Jahrhunderts bis zum Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse in der Land-
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Bei der Versorgung mit Wohnraum hatten die vor und unmittelbar nach Kriegsende 
eintreffenden Flüchtlinge noch relativ gute Voraussetzungen vorgefunden. Von der 
einheimischen Bevölkerung wurden sie vielerorts bereitwillig aufgenommen, weil 
beide Seiten von einer raschen Rückkehr ausgingen, sobald der Krieg beendet sein 
würde. Als sich dies aber allmählich als Trugschluß herausstellte und die einheimische 
Bevölkerung sah, daß sie länger als erwartet die beengten Wohnverhältnisse in Kauf 
nehmen müßte, wurde das Verhältnis sehr distanziert und kühl23. Und je größer die 
Zahl der Flüchtlinge und der nach Kriegsende eintreffenden Vertriebenen wurde, um 
so schwieriger gestaltete sich ihre Unterbringung und ihr Verhältnis zur einheimi-
schen Bevölkerung. 

Das Wohnraumproblem ergab sich aber nicht nur aus dem Zustrom der Flüchtlinge 
und Vertriebenen, sondern auch noch durch die in Sachsen-Anhalt während des 
Krieges untergebrachten Evakuierten. Das waren zum einen am 8. Oktober 1945 
319492 Evakuierte aus luftkriegsgefährdeten westdeutschen Gebieten, zum anderen 
265770 Evakuierte aus den Ländern und Provinzen der Sowjetischen Besatzungs-
zone. Ihre Zahl war unmittelbar nach Kriegsende beträchtlich höher, da viele bis zum 
angegebenen Zeitpunkt schon wieder in ihre Heimatstädte zurückgekehrt waren, so-
fern diese einigermaßen vom Krieg verschont geblieben waren. Leider liegen zu dieser 
frühen Nachkriegszeit keine Quellenangaben für den Raum Sachsen-Anhalt vor24. 

Die Einquartierung der Vertriebenen, die nach Kriegsende nach Sachsen-Anhalt 
kamen, verlief nicht komplikationslos. Viele Einheimische versuchten, ihre Bezie-
hungen zum Bürgermeister, Gemeindevorsteher oder zu den Wohnungsämtern aus-
zunutzen, um dieBelegungihres Wohnraums mit Vertriebenen zu verhindern. Mißach-
tung, Argwohn, Kaltherzigkeit und Egoismus bestimmten oft das Zusammenleben. 
Die Vertriebenen wurden als Eindringlinge und zusätzliche Belastung betrachtet, weil 
ihre Einquartierung ja gleichzeitig eine Einschränkung des Wohnraumes der einhei-
mischen Bevölkerung bedeutete. Das größte Problem bestand darin, daß kleinere 
Häuser und Wohnungen keine Möglichkeit boten, getrennte Wohneinheiten zwi-
schen der gastgebenden und der Gastfamilie zu schaffen. Insbesondere wurde das Ver-
hältnis durch die notwendigerweise gemeinsame Nutzung von Toilette, Küche und 
Waschküche belastet. Wollte man die Flüchtlinge und Vertriebenen aber nicht länger 
in Lagern hausen lassen, mußte man zum Teil rigoros in die Verfügungsgewalt über 
das Wohneigentum eingreifen. 

Bereits am 13.August 1945 erließ die Provinzialverwaltung in Sachsen-Anhalt 
mit Befürwortung der sowjetischen Besatzungsmacht eine „Verordnung zur Be-
schlagnahme von Wohnraum ehemaliger Nazi- und Kriegsverbrecher sowie ande-
rer Naziaktivisten25. Der Grundgedanke dieser Verordnung bestand darin, den 
zu geringen Wohnraum auf Kosten ehemaliger Nationalsozialisten als Sühnemaß-

wirtschaft. In: Die werktätige Dorfbevölkerung in der Magdeburger Börde. Studien zum 
dörflichen Alltag vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Anfang der 60er Jahre. Veröffent-
lichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte 66/4 (1986) 83 ff. 
F r a n t z i o c h , Marion: Die Vertriebenen. Hemmnisse, Antriebskräfte und Wege ihrer 
Integration in der Bundesrepublik Deuschland. Berlin (W) 1987, 118 ff. 
LHASA. Rep. K. Mdl 6671. 
Verordnungsblatt für die Provinz Sachsen 1/3 (1945) 35. 
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nahrne gegen sie umzuverteilen und sie in ihrem eigenen Wohnraum einzuschränken. 
War diese Idee der Aufteilung des Wohnraumes nicht schlecht und in dieser Zeit zu-
nächst die einzige Möglichkeit, Unterbringungsräumlichkeiten zu schaffen, so war 
jedoch die befohlene Durchführung politisch stark überzogen und eigentumsrecht-
lich sehr fragwürdig. So forderte der Punkt 1 der Verordnung, daß „Naziverbrecher, 
Kriegsverbrecher, Kriegshetzer, aktive Nazis und ihre Familien aus ihren Woh-
nungen auszuweisen und in Notwohnungen unterzubringen" seien und die Durch-
führungsverordnung vom 21.August 1945, daß ihr Hausrat und ihre Möbel zu 
beschlagnahmen seien26. 

Zum einen fand sich kaum ein zuständiger Behördenangestellter, der hätte entschei-
den können oder wollen, wer „aktiver Nazi" oder „Kriegshetzer" und wer lediglich 
nominelles Mitglied der NSDAP war (der Denunziation waren Tür und Tor geöffnet), 
zum anderen widersprach diese Verordnung dem bürgerlichen Rechtsempfinden, und 
dabei konkret dem Mieterschutzgesetz. Deshalb kam diese Verordnung in den 
Städten und Gemeinden Sachsen-Anhalts in sehr unterschiedlichem Maße zur 
Anwendung27. Durch den Abschluß der Entnazifizierungsmaßnahmen 1948 wurde 
die Verordnung ohnehin aufgehoben. 

Am 8. März 1946 erließ der Alliierte Kontrollrat das Gesetz Nr. 18, das Wohnungs-
gesetz28. In diesem Gesetz, das auch in den Westzonen Gültigkeit hatte, wurde zur 
Verbesserung der Wohnraumsituation angeordnet, daß zweckentfremdete Wohn-
räume ihrem ursprünglichen Zweck wieder zuzuführen seien, daß Wohnungstausch 
zur besseren Verteilung des Wohnraumes angeordnet werden könnte, daß die 
zu schaffenden Wohnungsämter Bestandsaufnahmen über vorhandenen Wohnraum 
durchzuführen hätten und daß freiwerdender Wohnraum meldepflichtig sei29. Den 
Wohnungsbehörden oblag durch das Gesetz die alleinige Verteilung des Wohn-
raumes, eine freie Verfügung war somit ausgeschlossen. 

Durch dieses Gesetz war eine gesetzliche Regelung geschaffen worden, die den Ver-
triebenen zumindest theoretisch die Möglichkeit auf Unterkunft schuf und der sowje-
tischen Besatzungsmacht und den deutschen Behörden die Handhabe gab, dies not-
falls mit Gewalt durchzusetzen. Die Auslegungsmöglichkeiten des Gesetzes mußten 
aber zwangsläufig dazu führen, daß eine Umsetzung im Interesse der Wohnungssuchen-
den Vertriebenen an derpersönlichen Anteilnahme der zuständigen Verwaltungsstellen 
lag. Die Anwendung des Wohnungsgesetzes war dementsprechend in Sachsen-Anhalt 
sehr unterschiedlich. Flüchtlinge und Vertriebene beklagten sich immer wieder, daß 
sie in kleinsten und unzulänglichsten Wohnräumen zusammengepfercht leben oder in 
zerstörten Baracken hausen müßten, während die einheimische Bevölkerung weiter-
hin in unterbelegten Wohnungen leben könne30. Andererseits griffen die Sowjetische 
Militäradministration und auf ihren Befehl die Wohnungsbehörden immer wieder 

Ebenda. 
E b e n d a . - LHASA.Rep.K.Min.Präs.4073. - Bezirksparteiarchiv Magdeburg der SED. 
IV/4/5/99. - Ebenda IV/4/5/100. - Ebenda IV/4/5/101. - Volkszeitung. Presseorgan 
der KPD der Provinz Sachsen 5.11.1945. 
Verordnungsblatt für die Provinz Sachsen 2 (1946) 64f. 
Ebenda. 
Volkszeitung vom 5.11.1945. 
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gegen aufnahmeunwillige Einheimische mit Wohnungsbeschlagnahmen durch und 
wiesen Vertriebene ein. Wer sich trotz vorhandener Möglichkeiten der Vertriebenen-
aufnahme dennoch weigerte, mußte mit Haft- und Geldstrafen rechnen31. Viele Quel-
len belegen jedoch die Schikanen von Wohnungsvermietern gegenüber den bei ihnen 
einquartierten Flüchtlingen und Vertriebenen. Z.B. wurden vor der Wohnungsein-
weisung von den Vermietern Schränke fortgeschafft und wacklige Stühle herbei-
geholt, um ein Zimmer zu möblieren32. 

Die „Umsiedlerabteilung" der Provinzialverwaltung gab für Sachsen-Anhalt in 
ihren Richtlinien für die wohnraummäßige Unterbringung der Flüchtlinge und Ver-
triebenen vom 27. Dezember 1946 (abgeleitet aus dem Wohnungsgesetz des Alliierten 
Kontrollrates) vor, daß als unterbelegter Wohnraum bereits ein Wohnraum mit einer 
Größe von über 13 Quadratmetern für eine Person oder für zwei Kinder im Alter bis 
zu 14 Jahren galt bzw. für zwei erwachsene Personen, wenn sie ehemalige NSDAP-
Mitglieder waren, und somit der Beschlagnahme unterlag33. 

Als Wohnraum bezeichnete man auch ausgebaute Dachgeschoßzimmer, bewohn-
bare Bodenkammern, Keller, Mansarden und jeglichen bisher bewohnten Raum, auch 
wenn seine Größe unter zehn Quadratmeter Wohnfläche betrug34. Das waren aber 
alles nur Richtzahlen, in der Realität mußte die Gesamtbevölkerung mit noch weniger 
Wohnraum auskommen. So verringerte sich z. B. die Wohnfläche in Sachsen-Anhalt 
von August 1946 bis Juli 1947 von 9,0 auf 8,1 Quadratmeter pro Person, im Stadt-
kreis Zerbst sogar von 7,3 auf 5,0 Quadratmeter pro Person35. Bei den Wohnfläcben-
angaben sind jedoch noch nicht die von der sowjetischen Besatzungsmacht belegten 
Wohnungen abgerechnet. 

Da die einheimische Bevölkerung oftmals keine Wohnraumeinschränkungen bei 
sich zuließ, waren die den Flüchtlingen und Vertriebenen zur Verfügung stehenden 
Wohnflächen noch viel kleiner als die angegebenen Zahlen für die Gesamtbevölke-
rung. Für 1949 läßt sich das beweisen. Hier hatten in Sachsen-Anhalt die Einheimi-
schen eine Wohnfläche von 9,5 Quadratmetern pro Person, die Flüchtlinge und Ver-
triebenen hingegen 6,2 Quadradmeter pro Person. Damit hatten allerdings die Flücht-
linge und Vertriebenen in Sachsen-Anhalt sowohl die größte Wohnfläche als auch den 
geringsten Abstand zur einheimische Bevölkerung von allen Flüchtlingen und Ver-
triebenen in der Sowjetischen Besatzungszone36. 

Einen negativen Höhepunkt in der Wohnraumsituation bildete das Jahr 1947. Zum 
einen kamen in jenem Jahr die letzten umfangreichen Vertriebenentransporte in Sach-
sen-Anhalt an, zum anderen begann erst ab etwa 1949 eine stärkere Abwanderung in 
die Westzonen. An Wohnungsneubau war nicht zu denken, selbst Wiederaufbau, Um-
und Ausbau stießen überall auf Materialbeschaffungsprobleme. Die zur Verfügung 
stehende Wohnraumfläche hatte 1947 ihren Tiefststand erreicht, war aber immer noch 

LHASA. Rep. K. Min. Präs. 4072. 
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besser als in anderen Ländern der Sowjetischen Besatzungszone. Gegenüber 1939 
waren die Wohnungen 1947 durchschnittlich zu 150 Prozent belegt37. 

Waren die Behörden 1945 und 1946 noch in erster Linie darauf bedacht, neben den 
Ausgebombten Flüchtlinge und Vertriebene mit Wohnraum zu versorgen, so lag der 
Schwerpunkt ab 1947 auf anderen Bevölkerungsgruppen. Der Befehl Nr . 323 der 
SMAD vom 20. November 1946 zur Steigerung der Produktion im Bergbau und der 
Befehl Nr. 234 vom 9. Oktober 1947 zur Steigerung der Arbeitsproduktivität in Indu-
strie und Verkehrswesen führten dazu, daß sich vornehmlich die Wohnverhältnisse 
der in diesen Wirtschaftszweigen beschäftigten Arbeiter verbesserten. Andererseits 
zogen diese Befehle aber gerade auch wohnungs- und arbeitssuchende Flüchtlinge und 
Vertriebene in die Industrie und zum Bergbau. 

Prinzipiell wurde von der Besatzungsmacht und den deutschen Behörden immer 
angestrebt, die Lager schnellstmöglich zu räumen und die Vertriebenen in Privat-
quartieren unterzubringen. Die Beendigung des Lageraufenthaltes war dann zwar von 
psychologischem Vorteil für die Betroffenen, jedoch stellten die Baracken, Bunker-
wohnungen, Sommerlauben und dergleichen Not- und Befehlswohnungen, in die 
sie danach oftmals eingewiesen wurden, auch keine Wohnverbesserung dar. Am 
15.November 1946 lebten laut Jahresbericht der „Umsiedlerabteilung" der Provin -
zialregierung 996781 Flüchtlinge, Vertriebene und Evakuierte in Dauerwohnungen, 
141277 in Notwohnungen und 12077 in Wohnlagern38. 

Eine Idealmöglichkeit der Unterbringung der Flüchtlinge und Vertriebenen wäre 
zweifellos der Bezug eines neu erbauten Hauses gewesen. Vorstellungen von zustän-
digen Stellen in Sachsen-Anhalt gab es dafür in der zweiten Hälfte der 40er Jahre auch 
genug, aber die Baustoffkontingentierung der sowjetischen Besatzungsmacht machte 
alle Pläne und Vorstellungen zunichte. Einen Wohnungsneubau zur speziellen Unter-
bringung von Flüchtlingen und Vertriebenen, wie es in Westdeutschland in den 50er 
Jahren durch den Bau ganzer Vertriebenensiedlungen und -städte zu verzeichnen war, 
gab es in Sachsen-Anhalt wie in der gesamten Sowjetischen Besatzungszone nicht, 
wenn man einmal vom sogenannten Neubauern-Bauprogramm zur Durchsetzung der 
Bodenreform absieht, in dem aber auch nicht in erster Linie Flüchtlings- und Vertrie-
benen-Neubauern berücksichtigt wurden39. 

Der Wohnungsneubaubedarf (bezogen auf Wohnraumzerstörungen und Bevölke-
rungswachstüm) betrug laut einer statistischen Erhebung am Ende des Jahres 1946 in 
Sachsen-Anhalt 356 000 Wohnungen. Doch die Bauwirtschaft in Sachsen-Anhalt war 
durch die Demontage von Ziegeleien, Zementfabriken, Glashütten, Bautischlereien 
und ähnlichen Einrichtungen und Betrieben nicht in der Lage, genügend Material zur 
Verfügung zu stellen, und das doch noch Produzierte wurde überwiegend von der 
Besatzungsmacht für ihren eigenen Bedarf bzw. für die Lieferung in die Sowjetunion 
eingezogen. 

Trotz der Feststellung, daß die Wohnungssituation für die Flüchtlinge und Ver-

Ebenda Mdl 6513. 
Ebenda und 6670. 
Ebenda Mdl 6531. 
E benda Landtag Sachsen-Anhalt 152. -Sie fanden eine neue Heimat. Berlin (O) 1950,33. 
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triebenen in Sachsen-Anhalt innerhalb der Sowjetischen Besatzungszone noch am 
besten war, brachten 1948 und 1949 durchgeführte Kontrollen der Besatzungs-
macht und Wohnungsämter erschreckende und laut Statistik nicht für möglich gehal-
tene Wohnbedingungen an die Öffentlichkeit40. Beispielsweise wurden im Landkreis 
Calbe im August 1949 noch 52 Vertriebenenfamilien festgestellt, die mit fünf und 
mehr Personen in lediglich einem Raum wohnten, aus den Kreisen Jerichow I wurden 
115, Jerichow II 66, Mansfelder Gebirgskreis 70, Mansfelder Seekreis 56, Querfurt 
80, Sangerhausen 45, Torgau 52 und aus den meisten anderen Kreisen einzelne solcher 
Fälle bekannt41. 

Die berufliche Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen 

Ohne eine politische oder eigentumsrechtliche Wertung an dieser Stelle vornehmen 
zu wollen, muß eingeschätzt werden, daß die ab 1945 durchgeführte Bodenreform mit 
ihrer Landvergabe eine gute Möglichkeit für die Flüchtlinge und Vertriebenen bot, 
wieder seßhaft zu werden, wenngleich in der mangelnden Größe der vergebenen Par-
zellen bereits der Keim der späteren Kollektivierung lag. Allerdings wurden Flücht-
linge und Vertriebene bei der Landvergabe in einigen Kreisen benachteiligt. So waren 
Ende November 1945 nur etwa 11 Prozent der Landerwerber aus der Bodenreform 
Flüchtlinge und Vertriebene, während ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung zu dieser 
Zeit etwa 20 Prozent betrug42. Von der Gesamtzahl der zu dieser Zeit in Sachsen-
Anhalt eingetroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen erhielten nur 1,6 Prozent Land 
aus der Bodenreform - dabei war in den deutschen Ostgebieten der Großteil von 
ihnen in der Landwirtschaft tätig gewesen. Die meistenmußten sich jetzt als Landarbei-
ter in der Rolle der zurückgekehrten Fremdarbeiter verdingen. Die Sudetendeutschen 
waren in der Mehrheit ohnehin bei der Bodenreform benachteiligt, weil sie meist erst 
1946 kamen und zu diesem Zeitpunkt das beste Land bereits verteilt war. Das größte Pro-
blem für die Flüchtlinge und Vertriebenen, die Land erhalten hatten, waren fehlende 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude und mangelndes totes und lebendes Inventar, so daß sie 
in den folgenden Jahren vielfach ihr Land wieder zurückgaben und trotz oft fehlender 
beruflicher Voraussetzungen in anderen Wirtschaftszweigen eine neue Existenzgrund-
lage suchten43. Gerade dieser Anpassungs-und wirtschaftlich-soziale Umschichtungs-
prozeß der ehemaligen in der LandwirtschaftBeschäftigten war es in erster Linie, der die 
Arbeitslosenzahlen unter den Flüchtlingen und Vertriebenen in Grenzen hielt und sie 
prozentual nicht wesentlich über die der einheimischen Bevölkerung ansteigen ließ. 

Seit Oktober 1945 gab es in Sachsen-Anhalt eine Arbeitskräftelenkung, die vor 
allem darauf abzielte, die Flüchtlinge und Vertriebenen an die Industriebetriebe des 
Landes zu vermitteln. Ab Januar 1946 warben diese Betriebe ihre benötigten Arbeits-
kräfte direkt in den Vertriebenenlagern44. 1947 war die Anzahl der Beschäftigten in 
der Eisen- und Metallindustrie der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands um 36 
40 Statistische Praxis 3 (1947) Anhang. - LHASA. Rep. K. Min.Präs. 256. 
41 Ebenda Mdl 6670. 
42 Ebenda MLF3790. 
43 E b e n d a . - E b e n d a MLF5121.-Ebenda MLF3601.-Ebenda Mdl6671. 
44 Bundesarchiv Potsdam. A 1 - 136. - LHASA. Rep. K. Mdl 10858. - E b e n d a BV Magde-

burg 157. - Ebenda Mdl 6546. 
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Prozent und der im Bergbau Beschäftigten um knapp 36 Prozent gestiegen. Dabei 
hatten die Flüchtlinge und Vertriebenen einen großen Anteil und deckten den 
Arbeitskräftebedarf teilweise ab. Die Gründe dafür waren vielfältig: Zum einen zeig-
ten Flüchtlinge und Vertriebene, die ihre Heimat und ihren sozialen Status verloren 
hatten, insgesamt eine hohe Mobilität und waren auch bereit, den Stand eines Indu-
striearbeiters einzunehmen. Zum anderen machte insbesondere der Befehl Nr. 234 der 
Sowjetischen Militäradministration vom 9. Oktober 1947 diese Arbeit lukrativ (hohe 
Löhne, Werksessen, Bezugscheine für Kleidung, Kohle, Industriewaren usw.). 
Letztlich hatten auch die Sudetendeutschen einen großen Anteil an dieser Entwick-
lung, da sie ja meist aus einem relativ stark industrialisierten Gebiet kamen45. 

Jedoch gelang erst mit dem Aufbau der Schwerindustrie und dem weiteren Ausbau 
der chemischen Industrie Anfang der 50er Jahre eine umfassende regionale Umvertei-
lung der Flüchtlinge und Vertriebenen in Richtung der Industriestandorte. 

Die Flüchtlinge und Vertriebenen hatten durch ihr Schicksal ihren bisherigen sozia-
len Status verloren. Charakteristisch dafür war der drastische Rückgang an Selbständi-
gen und der Anstieg der Zahl der Arbeiter und Angestellten als der typischen Berufe 
für sozial abgestiegene erwerbstätige Flüchtlinge und Vertriebene. Am schwierigsten 
zeigte sich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung für Flüchtlinge und 
Vertriebene, die selbständige Handwerker, Händler oder Gewerbetreibende gewesen 
waren bzw. freie Berufe ausgeübt hatten und dies in Sachsen-Anhalt wieder anstrebten. 
Der Mangel an notwendigem Geld oder Sachkapital, der Widerstand alteingesessener 
Meister in den Handwerks- und Gewerbekammern, nicht vorhandene soziale Bindun-
gen für die Material- und Werkzeugbeschaffungund fehlende Nachweise über die Qua-
lifikation erschwerten eine Wiederaufnahme des alten Berufes, so daß die Flüchtlinge 
und Vertriebenen in diesen Berufsständen deutlich unterrepräsentiert waren46. 

Neben der Landwirtschaft und der Industrie bildete der öffentliche Dienst einen 
Schwerpunktbereich für die Eingliederung der Flüchtlinge und Vertriebenen in den 
Arbeitsprozeß. In diesem Zweig lag ihr Beschäftigtenanteil gegenüber der Gesamt-
beschäftigtenzahl prozentual (1947 18 Prozent aller erwerbstätigen Flüchtlinge und 
Vertriebenen) weitaus höher, als dies bei der einheimischen Bevölkerung der Fall war 
(13 Prozent)47. Die Ursache lag darin, daß die Entnazifizierungsmaßnahmen und 
die Erweiterung des Verwaltungsapparates einen großen Bedarf an neuen Arbeits-
kräften mit sich brachten. Vielen Flüchtlingen und Vertriebenen konnte man keine 
nationalsozialistische Vergangenheit nachweisen, und so erhielten sie verstärkt die 
Stellen der entlassenen ehemaligen NSDAP-Mitglieder bzw. neu geschaffene Stellen. 

Eine andere Möglichkeit, in ihrem alten Beruf unterzukommen, bot sich für einen 
Teil der Flüchtlinge und Vertriebenen in Sachsen-Anhalt mit der Gründung von 
Genossenschaften und Heimindustrien. Die gesellschaftliche Entwicklung in der 
Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands brachte es mit sich, daß die Provinzial-
verwaltung die Genossenschaften als vergesellschaftete Betriebe zu wirkungsvollen 
Gegenspielern der privaten Kleinindustrie machen wollte und sie deshalb entsprechend 

Barthel : Ausgangsbedingungen 41. 
LHASA. Rep. K. Mdl 6671. - E be n d a Mdl 6672 und 6695. 
Bar thel : Ausgangsbedingungen 67. 
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förderte. Andererseits entsprach eine Genossenschaftsgründung am besten den finan-
ziellen und materiellen Möglichkeiten der Flüchtlinge und Vertriebenen. Dabei spiel-
ten von den nach Sachsen-Anhalt gekommenen Flüchtlingen und Vertriebenen die 
Sudetendeutschen, und dabei besonders die Gablonzer als Träger einer hochentwik-
kelten handwerklichen Heimindustrie von Weltruf, eine herausragende Rolle. Ziel 
der Provinzialverwaltung war es, die Zweige Glas- und Schmuckwarenindustrie, 
Spielwaren- und Holzperlenindustrie, Taschentucherzeugung, Porzellan- und Kri-
stallglasproduktion, Keramikindustrie, Hanfanbau und Flachsindustrie einschließ-
lich Weberei sowie Handarbeiten (Sticken, Klöppeln) als Teile der sudetendeutschen 
Industrie geschlossen in Sachsen-Anhalt anzusiedeln48. 

Die Idee, einen Teil der Glas- und Schmuckwarenindustrie der Gablonzer in 
Sachsen-Anhalt anzusiedeln, kam erstmals im Oktober 1945 in der „Umsiedlerabtei-
lung" der Provinzialverwaltung zur Sprache. Hierbei wurden verschiedene Ansied-
lungsmöglichkeiten der Gablonzer erörtert. Erste Voraussetzungen dafür schuf dann 
auch im Oktober 1945 der Kreis Quedlinburg (z. B. Altmetallsammlung, Bereitschaft 
des Wirtschaftsbeauftragten zur Arbeits- und Materialverteilung und -Vermittlung 
usw.)49. Im November 1945 wurde die Ansiedlung der Gablonzer Heimindustrie im 
Harz beschlossen. Gründe dafür waren in der Nähe vorhandene Rohstoffe und Aus-
gangsprodukte, die kleinstädtische Struktur der Harzstädte (günstig für Heimarbeit) 
sowie die landschaftliche Ähnlichkeit zu Gablonz und Umgebung50. Man gründete 
dazu im Dezember 1945 in der „Umsiedlerabteilung" ein selbständiges Referat unter 
der Bezeichnung „Umsiedlerselbsthilfe" mit dem Ziel, es als privatrechtliche Genos-
senschaft auszubauen. Der Hintergrund dafür war auch, daß es nach außen hin nicht 
als eine eigene Organisation der Vertriebenen aussehen sollte, um nicht gegen das 
Koalitionsverbot der Alliierten zu verstoßen51. 

Geplant war die Ansiedlung von 15000 Fachkräften für die Glas- und Schmuck-
warenindustrie, von denen im Januar 1946 erst 300 im Harz untergebracht waren. 
Erreicht werden sollte dies durch Werbung in anderen Gebieten, in denen Gablonzer 
bereits untergekommen waren, in den Quarantänelagern und in den sudetendeut-
schen Gebieten52. Später zeigte sich jedoch, daß diese Zahl viel zu hoch angegeben 
war. Es gab nämlich erhebliche Probleme bei der Ansiedlung und Arbeitsbeschaffung, 
weil bereits andere Flüchtlinge und Vertriebene in den Harzgemeinden untergekom-
men waren, weil die Gablonzer für die Heimindustrie größere Unterkunftsmöglich-
keiten brauchten als andere Flüchtlinge und Vertriebene und weil die Rohstoff-, 
Material- und Werkzeugbeschaffung doch erheblich mehr Probleme bereitete, als 
ursprünglich angenommen. 

Im April 1946 wurde die „Harzer Glas- und Schmuckwarenindustrie GmbH" in 
Quedlinburg gegründet. Sie umfaßte Zweigbetriebe in mehreren Städten des Ost-
Harzes. Diese wurden alle von der Genossenschaft in Quedlinburg betreut und für 
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Arbeiten eingeteilt53. Die Provinzialverwaltung gewährte ihr im Juni 1946 einen Kredit 
in Höhe von 4 Millionen Reichsmark, und die sowjetische Besatzungsmacht stellte ihr 
im September 1946 in einer Kaserne Arbeitsräume zur Verfügung. So ging es mit der 
Genossenschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 1946 wirtschaftlich allmählich berg-
auf. Der Umsatz betrug im Dezember 1946 dann 250000 Reichsmark54. Jedoch hatten 
nun die zentralen Stellen in Berlin, z.B. die Deutsche Zentralverwaltung für Industrie, 
ihre Augen auf die Genossenschaft gerichtet. Im Dezember 1946 wies diese Zentral-
verwaltung in einem Schreiben darauf hin, daß reine „Umsiedlergenossenschaften" 
nicht alle Voraussetzungen des Musterstatuts zu gründender Genossenschaften erfül-
len würden und es deshalb zweckmäßiger sei, „Handwerker-Umsiedler" in Altbür-
gergenossenschaften aufzunehmen, statt eigene Genossenschaften zu gründen5 . 

In Sachsen-Anhalt entstanden aber neben der „Harzer Glas- und Schmuckwaren-
industrie" noch weitere sogenannte „Umsiedlergenossenschaften", wiez.B.die„Espa" 
in Blankenburg/Harz, die Gebrauchsgegenstände aus verarbeitetem Holz herstellte, 
die „Harzer Holz- und Spielwarenindustrie" in Blankenburg, die vor allem Haus-
haltsgegenstände produzierte, und die „Hohlglasveredlungsgenossenschaft" Werni-
gerode, die jedoch bis April 1947 nur für Reparationsaufträge der Sowjetunion arbei-
tete, sowie die von Schlesiern gegründete Uhrenfabrik „Silesia" in der Nähe von 
Halle/Saale56. Diese fünf „Umsiedlergenossenschaften" beschäftigten bis Ende 1947 
1 800 Flüchtlinge und Vertriebene und erzielten einen Umsatz von 8,6 Millionen 
Reichsmark57. Dazu kamen noch mehrere Genossenschaften, die keine „reinen Um-
siedlergenossenschaften" waren. 

Die von der Provinzialverwaltung 1945 und 1946 geplante Schwerpunkt-Ansied-
lung der Gablonzer im Ost-Harz scheiterte im wesentlichen im Jahr 1947. Zwar ver-
suchte die Provinzialverwaltung in diesem Jahr mit allen Mitteln, die Gablonzer im 
Harz anzusiedeln, aber es gelang nicht, sie alle dortzubehalten. Im Juni 1947 mußte sie 
konstatieren, daß nicht alle zugezogenen Gablonzer Facharbeiter beschäftigt werden 
konnten. Das lag besonders an fehlenden Materialien und Werkzeugmaschinen, so 
daß es viele von ihnen vorzogen, in die Westzonen bzw. nach Thüringen, wo auch ein 
Zentrum der Gablonzer Industrie („Bijou") aufgebaut werden sollte, weiter-
zuziehen. Ein weiterer Grund für ihre Abwanderung waren auch die menschen-
unwürdigen Wohnbedingungen im Harz58 . 

Die Währungsreform im Juni 1948 brachte für die Genossenschaften zunächst Pro-
bleme (Vermögensverlust, stockender Absatz), die wirtschaftlich gefestigten überleb-
ten dies jedoch. Ab 1949 verloren die Genossenschaften aber durch eine allgemeine 
wirtschaftliche Konsolidierung in der Sowjetischen Besatzungszone an Bedeutung 
und damit auch an Förderinteresse durch staatliche Stellen. Ihr Arbeitskräftepotential 
nahm ab, weil in der staatlichen Industrie zunehmend bessere Arbeitsbedingungen 
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herrschten, die mit einer angemessenen Wohnraumversorgung gekoppelt waren. 
Nach 1949 wurden die noch bestehenden Genossenschaften nach und nach in „Volks-
eigene Betriebe" (VEB) umgewandelt, wie z.B.die „Hohlglasvercdlungsgenossen-
schaft" Wernigerode in den „VEB Harzkristall Dcrenburg"59. 

Bis Ende der 40er Jahre differenzierte sich die Situation der Flüchtlinge und Vertrie-
benen bereits etwas. Wer angemessenen Wohnraum und gutbezahlte Arbeit erhalten 
hatte, konnte sich schon bald dem Lebensstandard der einheimischen Bevölkerung, 
welcher am Vorkriegsstand gemessen auch niedriger geworden war, annähern. Die 
finanzielle und soziale Situation der nicht in den Arbeitsprozeß eingefügten Flücht-
linge und Vertriebenen stellte sich jedoch nach wie vor als sehr angespannt dar. Da in 
ihren Reihen viele Menschen ohne Anspruch auf Sozialversicherungsgelder lebten, 
machten sie fast die Hälfte aller Sozialfürsorgeempfänger Sachsen-Anhalts aus. Den-
noch wurde das Vertriebenenproblem seit 1949 in der SBZ als gelöst betrachtet. 

Seraphim: Die Heimatvertriebenen 104ff. 



„ N I S C H E N " FÜR DIE T S C H E C H I S C H E G E S C H I C H T S -
S C H R E I B U N G I N DER K O M M U N I S T I S C H E N ÄRA 

Das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei hat - darüber kann kein 
Zweifel bestehen - in den vergangenen vier Jahrzehnten versucht, auch die 
Geschichtsschreibung gleichzuschalten und für seine eigenen Zwecke zu instrumentali-
sieren. Gelungen ist es ihm allerdings nicht in dem Maße, wie häufig angenommen 
wird. Vielfach haben Historiker vermocht, ihre Forschungen trotz aller damit verbun-
denen Schwierigkeiten mehr oder weniger unabhängig und im Einklang mit ihrem 
beruflichen Ethos in windgeschützten „Nischen " zu betreiben. Einige davon sind auch 
im Westen nicht unbekannt geblieben; über sie explizit zu schreiben hätte aber damals 
bedeutet, sie zu gefährden. Wir haben jetzt eine Reihe unserer tschechischen Kollegen 
gebeten, über einige Freiräume für den unabhängigen Forschergeist in der Geschichts-
wissenschaft und über dort hervorgebrachte Leistungen zu berichten. 

Herausgeber und Redaktion 

DIE „ S T U D I A C O M E N I A N A ET H I S T O R I C A " U N D DIE 
K O L L O Q U I E N ÜBER C O M E N I U S IN U N G A R I S C H - B R O D 

Von Josef Válka 

Das mit dem Ziel der „Normalisierung" in der Tschechoslowakei angetretene 
Regime (1970-1989) sah eine ihrer Aufgaben darin, jedem unabhängigen und freien 
Gedanken ein Ende zu setzen, fuhr jedoch auf der anderen Seite fort, die kulturellen 
Aushängeschilder in großzügiger Weise zu dotieren; zu diesen gehörte die Tschecho-
slowakische Akademie der Wissenschaften mit Dutzenden von Instituten und das 
dichte Netz der vom Staat unterhaltenen Theater, Orchester, Häuser der Kultur und 
nicht zuletzt der Museen. Nirgendwo in Europa dürfte soviel für die Aufrechterhal-
tung einer Kultur Potemkinschen Zuschnitts vergeudet worden sein wie in der Tsche-
choslowakei. Hinter den Kulissen der offiziellen Kultur verfielen jedoch die kulturel-
len Denkmäler, sank das Niveau der Bildung und verkümmerte der Geist. Während 
der Geldstrom den Bestand der kulturellen Kuhssen gewährleistete, wurde der Inhalt 
kultureller und wissenschaftlicher Tätigkeit einer strengenideologischenKontrollc und 
den Direktiven der Partei unterworfen. Der kulturelle Enthusiasmus der Nachkriegs-
jahre und die Vitalität derjenigen aus der Nachkriegsgeneration, die sich dem Marxis-
mus zugewandt hatten, waren längst in Säuberungen, Ernüchterung, Enttäuschung 
und der Erkenntnis dahingeschwunden, daß es eine andere Wissenschaft, eine andere 
Kunst und ein anderes Leben gab als das, welches die „tragische Utopie" verkündete. 
Das im Zeichen der „Normalisierung" herrschende Regime wollte bereits niemanden 
mehr überzeugen, es demonstrierte seine Macht unverhüllt und ersetzte Ideologie 
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durc h Repressio n un d die dami t einhergehend e Furcht . Am Anfang dieses Regime s 
stand eine Säuberung , die in der Geschicht e des Kommunismu s gewiß nich t zu den 
geringsten ihre r Art gezählt werden kann , un d bis zu dem Augenblick, als das Regim e 
zusammenbrach , galten offiziell die „Lehren" , die nac h dem August 1968 dem Putsc h 
gegen die Natio n un d ihre Intellektuelle n seine ideologisch e Begründun g lieferten . 

Da s breitgefächert e Spektru m der wissenschaftliche n un d kulturelle n Institutione n 
stellte für die Herrschende n jedoch nich t nu r ein finanzielle s Proble m dar . Restriktio -
nen gegenüber den Institute n un d Institutione n kame n aus „kulturpolitische n Grün -
den " nich t in Betracht , zugleich erwies sich aber die permanent e Beaufsichtigun g als 
eine technisc h keineswegs einfach e Angelegenheit . Di e Scheinwerfe r der ideellen 
Kontroll e richtete n sich dahe r vor allem auf die „zentrale n Institutionen " un d die 
Massenmedien . In der Provin z waren die Lebens - un d Arbeitsbedingunge n im kul-
turelle n Bereich unterschiedlich : manchma l schlechte r als in den Zentre n der Mach t 
(wenn irgendei n bösartiges Individuu m die örtlich e Kulturszen e beherrschte) , 
manchma l dagegen besser (sofern sich im Halbdunke l der Provin z in den kulturelle n 
Institutione n Persone n fanden , die sich nich t allzuseh r fürchtete n ode r sich sogar als 
muti g erwiesen) . Uneingeschränkt e Kontroll e über die Kultu r in der Provin z konnt e 
auch deshalb nich t etablier t werden , weil politisc h bewußt e Zensore n imme r seltene r 
wurde n un d die Provin z im Geist e „de r Lehensverfassung " eine gewisse Autonomi e 
genoß . Gewi ß gab es Bezirke , in dene n die Säuberunge n konsequente r als in Prag , 
Brun n ode r Olmüt z durchgeführ t wurde n un d alle kulturelle n Anstrengunge n nicht s 
fruchteten , doc h ander e Bezirke wurde n zum Asyl für die aus den Machtzentru m ver-
triebene n Forsche r un d Künstler . Es setzte eine Art „Landflucht " ein , deren Ziel nich t 
nu r die Hütte n un d Wochenendhäuse r waren . 

Da ß ernstzunehmend e Forschun g die „Normalisierung " überstehe n konnte , ver-
dankt e sie auch jenen „geheiligte n Themen" , die Nejedl ý im Rahme n seiner Theori e 
der nationalkulturelle n Traditione n formulier t hatte : der Staat der Přemysliden , die 
tschechischsprachig e Variant e der Kultu r der böhmische n Länder , das Hussitentum , 
Bauernrebellione n un d nich t zuletz t Jan Arnos Comeniu s gehörte n zu diesem Kanon . 
So konnt e sich nebe n der Hussitologi e die Mediävistik , nebe n der Comeniologi e das 
Studiu m der Kultu r der frühe n Neuzei t un d nebe n den Bauernrebellione n die Wirt-
schafts- un d Sozialgeschicht e entwickeln . Einige Theme n blieben freilich lange tabui -
siert (katholisch e Kirche , Barock , deutschsprachig e Kultur) , doc h in den achtzige r 
Jahren , als die Wachsamkei t des Regime s nachließ , fielen im Bereich der ältere n 
Geschicht e nahez u alle Schranke n der Forschung . Forschunge n der Zeitgeschicht e 
konnte n dagegen nu r unte r den Dissidenten , in der Emigratio n ode r im Ausland , 
stattfinden . 

Auch die Comenius-Forschun g mußt e der „Normalisierung " ihre n Tribu t zahlen . 
Bis zum End e seines Leben s blieb Jan Patočka , ein Comenius-Forsche r von interna -
tionale m Rang , aus dem wissenschaftliche n Leben der Tschechoslowake i ausgeschlos-
sen. Rober t Kalivoda konnt e lange nich t publiziere n un d öffentlich auftreten , un d 
viele ander e Forsche r sahen sich Schikane n der verschiedenste n Art ausgesetzt . Den -
noc h bewahrt e sich die Comenius-Forschun g ein gutes Niveau . Im Comenius-Insti -
tu t der Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschafte n arbeitet e ein leistungs-
fähiges Team von Forscher n vor allem an der Editio n der gesamten Werke von 
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Comenius. Dieses Projekt war schon Ende der sechziger Jahre initiiert worden, und 
der erste Band erschien noch im Jahre 1969. Fortgeführt wurde ferner die Publikation 
des Sammelbandes Acta Comeniana, und von Zeit zu Zeit fand in Prag auch eine 
Konferenz über Comenius statt. Zu einem Zentrum der Comenius-Forschung ent-
wickelten sich jedoch die ostmährische Stadt Ungarisch-Brod (Uherský Brod) und ihr 
Comenius-Museum. In der Umgebung dieser Stadt hatte sich im 16. Jahrhundert die 
Familie Segeš-Komenský niedergelassen und verbreitet, und Jan Amos wurde mög-
licherweise in Ungarisch-Brod geboren. Die Stadt hatte stets stolz auf ihren großen 
Sohn gezeigt und sein Andenken gepflegt. Das Museum der Stadt verband und ver-
bindet die übliche Museumsarbeit, vor allem volkskundlicher Art, mit der Forschung 
über Comenius und der Popularisierung seiner Werke. In den historisch interessanten 
Sälen des Kaunitzer Areals befindet sich eine der besten Ausstellungen über Leben 
und Werk des großen Lehrers der Nation. 

Gegen Ende der sechziger Jahre wurde der Philosoph und Comenius-Forscher 
Pavel Floss am Museum in Ungarisch-Brod angestellt. Floss gewann den damaligen 
Leiter des Museums A. Bimka für den ehrgeizigen Plan, aus Ungarisch-Brod nicht nur 
ein tschechoslowakisches, sondern auch ein europäisches Zentrum der Comenius-
Forschung zu machen. Die regelmäßige Veranstaltung internationaler Kolloquien, die 
Herausgabe einer anspruchsvollen wissenschaftlichen Zeitschrift und der Aufbau 
eines modernen Dokumentationszentrums sollten dazu dienen, dieses Ziel zu errei-
chen. Im Jahr 1971 erschien dann in der Tat die erste Nummer der vom Museum in 
Ungarisch-Brod herausgegebenen Zeitschrift Studia Comeniana et Historica 
(SCeH), die - wie vieles andere - ein Produkt der liberalen und fruchtbaren Zeit 
Ende der sechziger Jahre ist. Trotz nicht geringer Schwierigkeiten existiert diese Zeit-
schrift bis heute, und demnächst soll eine detaillierte Bibliographie zu ihren ersten 20 
Jahrgängen erscheinen. 

Seitdem es die Zeitschrift und die Kolloquien über Comenius gab, war Floss ihr 
unermüdlicher Spiritus movens; in der Tschechoslowakei dürfte seine Tätigkeit das 
beste Beispiel für den Versuch darstellen, das Werk von Comenius und sein Denken 
in moderner philosophischer und kulturgeschichtlicher Perspektive zu interpretieren. 
Floss verstand es, einen erheblichen Teil der tschechoslowakischen und europäischen 
Comenius-Forscher für Ungarisch-Brod zu gewinnen, begeisterte die Mitarbeiter des 
Museums für die Kolloquien und die Zeitschrift und zog Forscher aus der Akademie 
der Wissenschaften, den Hochschulen und Museen heran. Die Tatsache, daß das 
ambitiöse Projekt der Kolloquien und der Zeitschrift, das - wie erwähnt - an der 
Wende von den sechziger zu den siebziger Jahren konzipiert wurde, verwirklicht wer-
den konnte und bis heute Bestand hat, gehört zu den paradoxen Erscheinungen der 
kulturellen Sphäre der „Normalisierung", da Ungarisch-Brod durchaus nicht im ideo-
logischen Windschatten lag, wie die Vorgänge um die Entlassung von Floss zu Beginn 
der achtziger Jahre zeigen. 

Die Studia Comeniana et Historica besaß zunächst keinen Redaktionsrat. Die 
technische Redaktion besorgten die Mitarbeiter des Museums, verantwortlicher 
Redakteur war der jeweilige Museumsdirektor. Floss übernahm bis zum Beginn der 
achtziger Jahre die Funktion des Redaktionssekretärs. In der zweiten Hälfte der sieb-
ziger Jahre geriet die Zeitschrift in organisatorische und finanzielle Schwierigkeiten; 
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der Versuch , die zweimal jährlich erscheinend e Zeitschrif t als Vierteljahrsschrif t her -
auszugeben , scheiterte , un d die Publikatio n der Beilagen mußt e eingestell t werden . 
Zu Beginn der achtzige r Jahr e mußt e Floss die Redaktion , späte r auch das Museu m 
verlassen, hielt aber weiterhi n Kontak t zu der Zeitschrif t un d den Kolloquien . Di e 
Stelle des Museumsdirektor s un d dami t des verantwortliche n Redakteur s der SCe H 
wurde nac h dem Wechsel Mitt e der siebziger Jahr e (Zd . Vrba) um die Mitt e der 
achtzige r Jahr e abermal s neu besetzt (S.Hapák) . Nu n erst konstituiert e sich ein 
ordentliche r Redaktionsra t unte r dem Vorsitz von Professo r M . Kopeck ý un d mi t 
überwiegen d externe n Mitarbeitern . In dieser Zei t nahme n Floss un d sein Brude r 
K. Floss , ein Philosop h un d Theologe , ferner J . Válka, R. Kalivoda , J. Pánek , K. Há -
dek un d weitere Forsche r intensiver e Verbindunge n zum Museu m auf. Di e neu e 
Redaktio n der SCe H hielt dara n fest, daß die Comenius-Forschun g weiterhi n die zen -
trale Themati k der Zeitschrif t bilden sollte, versucht e aber , diese in einen breitere n 
kulturgeschichtliche n Zusammenhan g zu stellen . Di e Zeitschrif t sollte nich t nu r die 
Ergebnisse der Comenius-Forschun g publizieren , sonder n sich auch der Kultur -
geschicht e vom Hussitentu m über den Humanismus , die Renaissance , den Manieris -
mu s bis zum Baroc k un d der Aufklärun g zuwenden . In diesem Sinn e wurde n auch die 
Kolloquie n konzipiert , die regelmäßi g einma l im Jah r stattfande n un d dere n Referat e 
un d Diskussione n jeweils in einer Sondernumme r der SCe H veröffentlich t wurden . 

In den 20 Jahre n ihres Bestehen s bot die SCe H zahlreiche n Forscher n verschiede -
ne r Generatione n ein Foru m un d macht e dabei zugleich einen gewissen Wande l 
durch , der durc h die ideologische n Verhältniss e beding t wurde un d in der Zei t der 
„Normalisierung " weniger den Inhal t der Beiträge als vielmeh r die Frag e betraf, wel-
che Autore n in der Zeitschrif t publiziere n konnte n ode r nicht . Di e ersten Jahrgäng e 
versuchten , den internationale n Charakte r der Zeitschrif t zu wahren , wie dies etwa 
die Studie n von P.M . Rattans i un d K. Schalle r zeigen, die in der Muttersprach e beider 
Autore n veröffentlich t wurden . Als Beilage zu den ersten Nummer n der Zeitschrif t 
erschie n regelmäßi g die Broschür e Dokument y a pramen y (Dokument e un d Quel -
len) , in der tschechisch e Comenius-Forsche r ihre Arbeiten in deutsche r Sprach e 
publizierten . In den ersten Jahrgänge n finden wir darübe r hinau s die Name n von Mit -
gliedern der ältesten Forschergeneration , die noc h die Kontinuitä t mi t der Epoch e vor 
dem Februarumstur z 1948 repräsentierte n (J.B . Čapek , J.Brambora , J.Červenka , 
J. Polišensk ý u. a.) . De n Ker n derjenigen , die währen d der ganzen Zei t der Bestehen s 
der SCe H in dieser Zeitschrif t publizierten , bildete die mittler e Generatio n von For -
schern aus verschiedene n Bereichen , die an der Akademi e der Wissenschaften , an den 
Hochschule n un d Musee n täti g waren (P.Floss , D . Čapková , M . Bečková, J. Nová -
ková, T.Miškovská-Kozáková , B.Uher , J. Cách , J.Lehár , E.Petrů , J.Pešková , 
M.Kopecký , J.Kudrna , M.Kyralov á u.a.) . Floss un d seine Freund e wurde n nich t 
müd e bei dem Versuch , in der SCe H un d den Comenius-Kolloquie n auch diejenigen 
Autore n zu Wort komme n zu lassen, dere n Publikationstätigkei t eingeschränk t worde n 
war ode r die in den zentrale n Zeitschrifte n nich t publiziere n durften . So erschiene n in 
der SCe H philosophisch e Studie n von S. Sousedi k über das Denke n des ^ . Jahrhun -
derts , über die zweite Scholastik , über Valerian Magni , Dun s Scotu s un d über die ari-
stotelische n Element e bei Comenius : ferner Studie n un d Rezensione n von J. Válka, 
seit 1983 auch von R. Kalivoda und L.Novy , gegen End e der achtzige r Jahr e dan n 
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Arbeiten von J. Mace k un d Autoren , die auch in der „Provinz " nich t ohn e Schwierig-
keiten publiziere n konnte n (F . Hýbl) . Bemerkenswer t blieb auch die Mitwirkun g aus-
ländische r Autore n an der Zeitschrif t un d den Kolloquien . K. Schaller , dessen Enga -
gemen t sowohl die Anfänge der Zeitschrif t als auch der Kolloquie n begleitet hatt e un d 
der sich in den folgenden Jahre n daru m bemühte , die wissenschaftliche n Kontakt e 
zum Museu m in Ungarisch-Bro d nich t abreiße n zu lassen, erschie n in den achtzige r 
Jahre n wieder auf den Kolloquie n un d publiziert e erneu t in der SCeH . Zu r internatio -
nalen Atmosphär e in Ungarisch-Bro d trugen traditionellerweis e auch Comenius-For -
scher aus Polen , der Sowjetunion , der DD R un d andere n Länder n bei. 

Ungarisch-Bro d war freilich nich t der einzige Or t in der „Provinz" , an dem Wis-
senschaftle r zusammentrafen , um hier eine gesünder e Luft zu atme n als in Pra g ode r 
Preßburg . Ebenfall s in Mähre n fanden regelmäßi g die Nikolsburge r Symposie n 
statt , die ihr ursprüngliche s Program m aus den sechziger Jahren , als Nikolsbur g „To r 
un d Brücke " nac h Österreic h werden wollte, allerding s erheblic h einschränke n muß -
ten . Auf hohe m wissenschaftliche m Nivea u stande n auch die Konferenze n über das 
„Historisch e Olmütz" , die in zweijährigen Intervalle n durchgeführ t wurden . In der 
zweiten Hälft e der achtzige r Jahr e tra t das Museu m in Kremsie r dan k der Initiativ e 
seines Direktor s Zd . Fišer un d seiner Brünner , Olmütze r un d Prage r Freund e mit 
einigen bemerkenswerte n Publikatione n un d Konferenze n an die Öffentlichkeit . 
Natürlic h konnte n sich auch die Symposie n un d Publikationen , von dene n hier die 
Red e ist, den ideologische n Klischee s nich t ganz entziehen . Hinz u kam , daß viele Bei-
träge zur Zeitgeschicht e nich t die leiseste Kriti k üben durften . Di e örtliche n Partei -
organ e un d Ideologe n ließen sich nich t in „ihre " Geschichte , d.h . die lokale Partei -
geschichte , hineinreden , un d hier war jedes Bemühe n um Wissenschaftlichkei t von 
vornherei n zum Scheiter n verurteilt . Bei den Bezirksnationalausschüsse n arbeitete n 
die berüchtigte n Historikerkommissionen , die die Zensu r über ihre Region im 
Bereich der Zeitgeschicht e ausübten . Nu r für die ältere Geschicht e un d im Rahme n 
der obenerwähnte n Theme n eröffnete n sich gewisse Bewegungsspielräume , die frei-
lich bis zum End e des Regime s Dissidente n un d Emigrante n verschlossen blieben . 

Vielleicht wird ma n feststellen dürfen , daß sich Ungarisch-Bro d - im Vergleich zu 
den eben genannte n Initiative n - durc h eine besonder s liberale Atmosphär e auszeich -
nete . Daz u tru g zweifellos bei, daß sich hier Mitgliede r der jüngsten un d ideologisch 
unbelastete n Forschergeneratio n versammel t hatten , die in den achtzige r Jahre n auch 
in den SCe H ihre Positio n auszubaue n beganne n (J. Pánek , J.Pešek , A.Kostlán , 
J. Kumpera , J. Beneš , M . Steiner , J . Přívratsk á u. a.) . Aus diesem Grun d bestan d nac h 
dem Novembe r 1989 keine Notwendigkeit , die Konzeptio n der SCe H un d der Kollo -
quien ode r die Zusammensetzun g der Redaktio n zu ändern . Di e Leitun g der Redak -
tion übernah m logischerweise der Gründe r der Zeitschrif t P . Floss , un d die Zeitschrif t 
selbst öffnete sich in zunehmende m Maß e jüngeren Wissenschaftlern . In diesem Jah r 
stehe n das Museum , die Zeitschrif t un d die Comenius-Kolloquie n vor der Aufgabe, 
den Feier n zum 400. Jahresta g der Gebur t von Comeniu s einen würdigen Rahme n zu 
geben. 

Di e bisher vorliegende n 20 Jahrgäng e der Studi a Comenian a et Historic a un d die 
Comenius-Kolloquie n sind ein Spiegelbild der Forschun g über Comenius , ihre r 
Orientierung , ihre r Themati k un d Methoden , ihre r Erfolge un d Mißerfolge . Vor 
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allem verdeutliche n sie eine Verschiebun g des Forschungsinteresse s von Comeniu s als 
Pädagoge n zu Comeniu s als universale m Denke r un d Auto r eines überau s interessan -
ten pansophische n Werkes. K. Schaller , P . Floss , D . Čapková , R. Kalivoda u.a . habe n 
versucht , die Pädagogi k in das System dieses Werkes einzuordnen , innerhal b dessen 
sie zwar ein wichtiges, jedoch nich t das einzig bedeutend e Elemen t darstellt . Im Sinn 
der neuplatonische n Konstruktio n des Seins arbeitet e Comeniu s nich t nu r mit Paralle -
len, triadische n Denkfigure n un d der Illuminationstheorie , sonder n auch mi t den 
Begriffen „System" , „Struktur " un d „Zeichen " un d bereite t auf diese Weise modern e 
Konzeptione n der Sprach e vor. S.Sousedik , K. Schaller , P . Horák , P . un d K. Floss , 
R. Kalivoda , J. Pešková un d ander e Philosophe n habe n in ihre n Studie n den Or t 
Comenius ' in der Philosophi e des 17. Jahrhundert s zu bestimme n versucht , währen d 
K. Schalle r un d J. Válka seine Beziehun g zu Descarte s un d zur Aufklärun g untersuch -
ten , dere n radikal e französisch e Vertrete r Comeniu s in Bayles Wörterbuc h einer ver-
nichtende n Kriti k unterzogen , die ihn zeitweilig in Vergessenheit geraten ließ. Es ist 
charakteristisc h für die in Ungarisch-Bro d betrieben e Comenius-Forschung , daß sie 
auch heikle Frage n des Werkes un d Denken s von Comeniu s aufgegriffen hat , wie etwa 
Comenius ' Glaube n an die „revelationes " ode r seinen umstrittene n Plat z in der 
Geschicht e der Naturwissenschaften . P . Floss , Z . Horsk ý u. a. habe n bei ihre r neue n 
Bewertun g des Verhältnisse s von Comeniu s zu den Naturwissenschafte n un d zur 
Naturphilosophi e gezeigt, daß Comeniu s gerade in der Naturphilosophi e einige onto -
logische Frage n zu lösen versucht . Auf einigen Kolloquie n un d durchgehen d auch in 
der SCe H wurde n folgende Theme n behandelt : Comeniu s un d die Antike , Comeniu s 
un d die gegenwärtige Politik , Comenius - un d einzeln e europäisch e Länder , un d ein 
häufiges Them a war schließlic h die später e Wirkungsgeschicht e Comenius' , un d zwar 
sowohl in der Welt als auch im kleinere n Rahme n seiner ostmährische n Heimat . Eine n 
bedeutende n Beitra g zu diesen Forschunge n über Comeniu s leisteten dabei Sprach -
wissenschaftler un d Literaturhistoriker . 

Von Anfang an habe n sich Historike r regelmäßi g an der Arbeit des Museum s in 
Ungarisch-Bro d beteiligt . Bedauerlicherweis e bracht e die SCe H nu r wenige Beiträge 
zur Geschicht e Ostmähren s un d blieb in dieser Hinsich t einem Teil ihre s ursprüng -
lichen Programm s vieles schuldig . Dabe i ist das südöstlich e Mähre n ein außerordent -
lich interessante s historische s Terrain , un d vor allem die religiösen Verhältniss e dieses 
Gebiete s dürfte n den jungen Comeniu s gewiß beeinfluß t haben . So fehlt beispiels-
weise eine modern e Anforderunge n genügend e Studi e über das Geschlech t der Kuno -
vic, die in der Zei t vor dem Weißen Berg den verschiedenste n Sekten auf ihre n ost-
mährische n Herrschafte n Schut z bote n un d auf diese Weise die Entwicklun g der Tole -
ran z im religiösen Leben Mähren s beeinflußten . Mi t den Vorfahre n von Comeniu s ha t 
sich Fr . Vyskočil beschäftigt : Ergebni s seiner jahrelange n Forschunge n ist die Publi -
katio n Jan Amos Komenský . Kapitol y o jeho předcích , rodičích , příbuznýc h a místě 
narozen í (Jan Amos Comenius . Kapite l über seine Vorfahren , Eltern , Verwandte n 
un d über seinen Geburtsort) , die 1990 in Brun n erschien . De n Traditionen , die Come -
nius im ostmährische n intellektuelle n Milieu begründete , ist Fr . Hýb l nachgegangen . 

Josef Polišenský , der zum Stam m der Mitarbeite r der SCe H un d der Kolloquie n 
nich t nu r in Ungarisch-Brod , sonder n auch in andere n mährische n Städte n gehörte , 
veröffentlicht e Beiträge über Comenius ' Stan d in der europäische n Kultur , über sein 
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Verhältni s zu Manierismu s un d Baroc k sowie über sein Wirken un d seinen Einflu ß in 
Englan d un d andere n westeuropäische n Ländern . In den letzte n Nummer n der SCe H 
publiziert e J. Kumper a die Ergebnisse seiner systematische n Untersuchun g des Nach -
lasses von Hartlib , der bislang unbekannte s dokumentarische s Materia l verspricht . 
In ähnliche r Weise zeigt J . Skutil , daß die Archive in Lešna für die Comenius-For -
schun g noc h einiges hergeben . Mi t dem Einflu ß von Comeniu s in Mittel -  un d Ost -
europ a beschäftigen sich Forsche r in Polen , Ungar n un d in der ehemalige n Sowjet-
union . 

Lange Zei t fehlte in Ungarisch-Bro d R. Kalivoda , dem die Möglichkei t zu wissen-
schaftliche r Tätigkei t gerade in einer Zei t genomme n wurde , als er intensi v an der 
Fortsetzun g seiner Husitsk á ideologie [Di e hussitisch e Ideologie ] arbeitete , die in 
deutsche r Sprach e 1976 in Deutschlan d erschiene n war. Währen d Kalivoda s Werk in 
Deutschlan d Anerkennun g fand, blieben ihm Pra g un d die zentrale n Publikations -
organ e un d Institut e bis an sein Lebensend e unmittelbarnac h der Novemberrevolutio n 
1989 verschlossen . Ungarisch-Bro d war der einzige Ort , der Kalivoda die Möglichkei t 
zu öffentliche m Auftrete n un d zur Publikatio n bot . Kalivoda veröffentlicht e hier 
einige seiner „deutschen " Abhandlunge n un d Vorträge un d konnt e einem tschechi -
schen Publiku m seine Überlegunge n zur Anthropologi e des Comenius , zur tschechi -
schen un d deutsche n Reformation , zur Aufklärun g u .a .m . vortragen . Kalivoda ha t 
hier in neue r Weise den Glaube n des Comeniu s an die Prophezeiun g interepretier t 
un d zusamme n mit andere n Forscher n versucht , den Komple x der „revelationes " neu 
zu deuten . Di e „revelationes " wurde n dabei zum einen als ein Produk t der Mentalitä t 
des 17. Jahrhundert s verstanden , als Instrumen t der politische n Auseinandersetzung , 
wobei Kalivoda vermutete , daß sie Comeniu s nac h der Katastroph e am Weißen Berg 
aus seiner Skepsis un d Passivität herauszureiße n vermochte n un d zur Quell e 
seiner unerschöpfliche n Aktivität un d seines sonst kaum verständliche n Optimismu s 
wurden . 

Verhältnismäßi g geringe Resonan z fand in den SCe H auf den Kolloquie n die Kul-
turgeschichte . Die s hin g vor allem mit der kleinen Zah l von Fachleute n auf diesem 
Gebie t zusammen , dan n aber auch mit der Konkurren z anderer , weitgehen d unab -
hängiger Periodik a (Husitsk ý Tábor , Foli a historic a bohemica) . Dennoc h erschiene n 
auch in den SCe H Studie n zur Kulturgeschichte , insbesonder e zum literarische n 
Humanismus . Erwähn t seien hier nu r die Arbeiten von J. Válka über Manýrismu s a 
barok o v české kultuř e 17. a 1. pol . 18. stolet í [Manierismu s un d Baroc k in der böhmi -
schen Kultu r des 17. un d der ersten Hälft e des 18. Jahrhunderts ] (SCe H 19/1980 ) un d 
von J. Mace k über Hlavn í problém y renesanc e v Čechác h a na Morav ě [Hauptpro -
bleme der Renaissanc e in Böhme n un d Mähren ] (SCe H 35/1988 ) un d über Víra a 
náboženstv í v jagelonském věku [Glaub e un d Religion im Jagelionische n Zeitalter ] 
(SCe H 39/1989) . 

Di e Studi a Comenian a et Historic a un d die Kolloquie n über Comeniu s in Unga -
risch-Bro d gehöre n offensichtlic h zu den positiven Aspekten des wissenschaftliche n 
Leben s in der Tschechoslowake i in den letzte n zwanzig Jahren . Trot z aller Beschrän -
kungen , Autozensu r un d Kompromiss e mit den Mächtige n war hier eine Grupp e von 
Forscher n kontinuierlic h am Werk, die sich zum Zie l gesetzt hatte , Forschun g im 
Sinn e wissenschaftliche r Objektivitä t zu betreiben , international e Kontakt e aufrecht -
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zuerhalte n un d sich um die Rückkeh r ihre r geächtete n Kollegen in den öffentliche n 
wissenschaftliche n Diskur s zu bemühen . Ein e gewisse provinziell e Abgeschiedenhei t 
un d der offizielle Respek t vor Comeniu s schufen hier zusamme n mit den Anstrengun -
gen der Grupp e um Floss selbst das wohl liberalste Milieu in den Gesellschaftswissen -
schaften außerhal b der Dissidentenbewegung . 

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

K A R L S - U N I V E R S I T Ä T I N P R A G . 

V E R S U C H E I N E R B I L A N Z 

D E R L E T Z T E N Z W A N Z I G J A H R E 

Von Michal Svatoš 

Da s Institu t für die Geschicht e der Karls-Universitä t ist eine vergleichsweise junge 
akademisch e Einrichtung , die erst 1959 gegründe t wurde , dabe i aber an die Ziel-
setzunge n beider Prage r Universitäten , der tschechische n un d der deutschen , aus der 
ersten Hälft e des 19. Jahrhundert s anknüpfte . Da s Institu t setzte sich von Anfang an 
zum Ziel , nich t nu r die Prage r Universitätsgeschicht e aufzuarbeiten , sonder n seine 
Forschunge n auch auf die übrigen Hochschule n in den böhmische n Länder n auszu-
dehne n un d sich in diesem Sinn e zu einem Koordinationszentru m der Forschunge n 
zur Geschicht e der tschechische n Bildun g un d des tschechische n Schulwesen s zu ent -
wickeln. Hauptaufgab e des Institut s war un d ist jedoch , Materia l zur Geschicht e der 
Prage r Universitä t zu sammeln , es zu ordne n un d zu bearbeiten . Diese r Aufgabenstel-
lung ist auch die Struktu r des Institut s angepaßt , das in zwei Abteilunge n gegliedert ist 
-  das eigentlich e historisch e Institu t un d das Archiv, dem eine Dokumentationsstell e 
angeschlosse n ist. 

Da s Institu t wurde als selbständiges gesamtuniversitäre s Forschungszentru m mit 
verhältnismäßi g enger Verbindun g zur philosophische n Fakultä t der Karls-Univer -
sität konzipiert ; die philosophisch e Fakultä t stellte nich t nu r den ersten Instituts -
direktor , Professo r Františe k Kavka, sonder n auch einen Teil der wissenschaftliche n 
Mitarbeiter . Di e Bindunge n an die philosophisch e Fakultä t wurde n durc h die extern e 
Tätigkei t einiger Mitgliede r des Institut s noc h verstärkt (nebe n dem Direkto r un d 
Professo r J .B . Čape k galt dies auch für Professo r J . Havránek , der zur Stammbeset -
zun g des Institut s zählte) . Von Anfang an arbeitete n die ehemalige n studentische n 
Hilfskräft e des Universitätsarchiv s eng mi t dem Institu t zusammen , wo imme r sie spä-
ter beschäftigt sein mochten , ob im Historische n Institu t der Akademi e der Wissen-
schaften , an der philosophische n Fakultä t ode r im Archivdienst . Durc h das Universi -
tätsarchi v unte r Leitun g des Professor s für historisch e Hilfswissenschaften , V.Vojtí-
šek, der zugleich der Initiato r des Institut s war, ging eine ganze Reih e bedeutende r 
Historike r hindurch , die heut e zur mittlere n Forschergeneratio n zählen un d im Uni -
versitätsarchi v ihre ersten Erfahrunge n im Umgan g mit Quellenmateria l erwarben 
un d bei dessen Inventarisierun g un d Zugänglichmachungfü r die Forschun g mithalfen . 
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Viele von ihne n wandte n sich dan n der Geschicht e der Schule n un d Universitäte n 
nich t nu r in ihre n Dissertationen , Diplom - un d Seminararbeite n zu, sonder n konzen -
trierte n fortan auf diesen Bereich das Hauptinteress e ihre r wissenschaftliche n Tätig-
keit . Dahe r hatte n es die Initiatore n des neue n akademische n Institut s bei der perso -
nellen Besetzun g der wissenschaftliche n un d der Archivabteilun g relativ leicht , da 
sie aus einer Vielzahl von Fachleute n auswählen konnten , die zum Institu t über -
wiegend schon seit ihre n Studienjahren , als sie hier als studentisch e wissenschaftlich e 
Hilfskräft e arbeiteten , eine persönlich e Beziehun g besaßen . In der wissenschaftliche n 
Abteilun g waren fünf Mitarbeite r mi t Hochschulabschlu ß (davon zwei Externe ) 
beschäftigt , im Archiv zwei Hochschulabsolventen , Bibliothe k un d Dokumentatio n 
betreute n zwei Mittelschulabsolventen . Seit 1968 gehör t zu dem Institu t auch ein 
Fotolabor , zu dessen Aufgaben nich t nu r die Anfertigun g von historische n Doku -
mentatione n für das Archiv un d das geplant e Universitätsmuseu m zählt , sonder n auch 
die fotografisch e Dokumentatio n verschiedene r Initiative n un d Aktione n im histori -
schen Gebäud e des Prage r Carolinum . 

Di e wissenschaftlich e Abteilun g des Institut s nah m ihre Tätigkei t gleich mi t mehre -
ren Projekte n auf. Als das bedeutendst e darf die neu e Darstellun g der Geschicht e der 
Prage r Universitä t bezeichne t werden , die von fünf Autore n unte r Leitun g von 
F . Kavka verfaßt wurde 1 . Aus heutige r Perspektiv e gehöre n die Stručn é dějiny Uni -
versity Karlovy (Kurzgefaßt e Geschicht e der Karls-Universität ) zu den Werken , in 
dene n sich der bald darau f folgende Umbruc h in der öffentliche n Meinun g un d im 
fachwissenschaftliche n Denke n schon ankündigte . Die s hatt e nich t nu r dami t zu tun , 
daß es sich hier um die erste zusammenfassend e Bearbeitun g der Universitäts -
geschicht e seit den Zeite n Tomek s un d Winter s handelt e (!), vielmeh r spielten hier 
gleich mehrer e Moment e eine Rolle , die für diese Entwicklungsphas e der tschechoslo -
wakischen Geschichtsschreibun g nac h dem Februa r 1948 als typisch anzusehe n sind. 
Zu m einen ist die Abkehr von den bis dahi n vorherrschende n offiziösen Theme n der 
marxistische n Historiographi e zu nennen , die das Schwergewich t auf Forschunge n 
zur Arbeiterschaf t un d zur Wirtschaftsgeschicht e legten , zum andere n der Antei l 
neue r Forschungsmethoden , insbesonder e sozialstatistische r Verfahren (die aus 
Westeurop a übernomme n worde n waren) , un d nich t zuletz t die objektive Darstellun g 
der historische n Materie . Es sei auch nich t vergessen, daß dieses Buch zum erstenma l 
die Geschicht e der Deutsche n Universitä t in den Jahre n 1882-1945 aufgriff. Die s alles 
macht e aus dem Buch ein Standardwer k un d bis heut e vielbenutzte s Handbuc h der 
tschechische n Geschichtsschreibung . 

Ein e zweite zentral e Aufgabe der wissenschaftliche n Abteilun g war die Herausgab e 
eines Fachperiodikums 2, das nich t nu r den Mitglieder n un d dem breitere n Kreis 
der Mitarbeite r des Instituts , sonder n jener ganzen Richtun g der tschechische n 
Geschichtsschreibun g der sechziger Jahre , die zur Kulturgeschicht e tendierte , ein 

1 Stručn é dějiny Universit y Karlovy [Kurzgefaßt e Geschicht e der Karls-Universität] . Bearbei-
tet von F. Kavka , F. Smahel , M. T r u c , K. KučeraundJ . Havránek . Prah a 1964. 

2 Die Zeitschrif t Histori a Universitati s Carolina e Pragensis. Sborník příspěvků k dějinám Uni -
versity Karlovy erschein t seit 1960 zweimal jährlich im Rahme n der gesamtuniversitäre n 
Publikationsreih e Acta Universitati s Carolina e (weiterhi n nur AUC-HUCP) . 
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Foru m für ihre Publikatione n bot . Von Anfang an gehört e es zu den Vorzügen dieser 
Zeitschrift , daß hier auch jüngere Forsche r die Ergebnisse ihre r Arbeiten veröffent-
lichen konnten . Nac h un d nac h erschiene n in der Zeitschrif t auch Beiträge ausgespro-
chen nichtmarxistische r Historiker 3, un d im Laufe der sechziger Jahr e bemüht e sich 
die Zeitschrif t außerde m darum , interdisziplinär e Forschungsergebniss e (vor allem 
soziologisch-historische r Art) zu publizieren , was selbst in der zunehmen d freieren 
Atmosphär e der Zei t vor dem Prage r Frühlin g fast ein völliges Novu m darstellte 4. Zu 
den weiteren fachliche n Aktivitäten des Institut s zählt e die großzügig konzipiert e 
Editionsreih e der Universitätsmatrikel , von dene n bis 1969 zwei publizier t wurden , 
un d zwar die Matrikel n der jesuitische n Universitä t des frühe n 17. Jahrhundert s un d 
die Matrikel n der medizinische n Fakultä t des 17. un d 18. Jahrhunderts . Außerde m wur-
den archivalisch e Hilfsmittel , Führe r durc h das Universitätsarchi v un d Dissertations -
verzeichniss e der tschechische n un d der deutsche n Universitä t veröffentlicht . Ein e 
wichtige Leitlini e der Forschungsarbeite n des Institut s war die gleichmäßig e Behand -
lung der ältere n un d der neuere n Geschichte , wobei es nu r etwas an Spezialiste n für 
das 20. Jahrhunder t un d die Geschicht e der Wissenschaftsdiszipline n mangelte . 

Da s Archiv der Karls-Universitä t erfüllt im Rahme n des Universitätsbetrieb s eine 
wichtige Funktion : Hie r werden die Absolventen der Universitä t in Eviden z gehalten 
un d Zweitbescheinigunge n über Prüfunge n un d Studienzeite n ausgestellt . Nebe n die-
sen spezifischen administrative n Agenden sammel t das Archiv das gesamte schriftlich e 
dokumentarisch e Materia l zur Universitätsgeschichte . Außerde m wurde dem Archiv 
- im Hinblic k auf seine Traditio n -  auch die Verwaltun g der Archive aller studen -
tische n Vereine un d Korporatione n übertragen , die auf dem Gebie t der böhmische n 
Lände r von der Mitt e des 19. Jahrhundert s bis zu ihre r Auflösung im Jah r 1950 ihre 
Tätigkei t ausgeübt haben . Z u den Bestände n des Archivs gehör t auch das Schrifttu m 
der ehemalige n Deutsche n Universitä t in Prag . I m Jah r 1968 zog das Universitäts -
archiv , das ursprünglic h in den Räume n des Rektorat s der rechtswissenschaftliche n 
Fakultä t der Karls-Universitä t untergebrach t war, in ein zweckdienlic h rekonstru -
iertes Gebäud e im Areal des Karolinu m (des Rektorats ) um , in das auch das gesamte 
Institu t einzog . Di e Nachbarschaf t des Rektorat s der Karls-Universitä t ha t für das 
Institu t nich t nu r symbolische n Charakter , da das Rektora t auch für das Persona l un d 
die Finanzierun g des Institut s zuständi g ist. 

In dem Institu t herrscht e eine für die damalige Zei t sehr liberale Atmosphäre , 
die sich u.a . in der weitgehende n Freihei t der Themenwahl , in der schrittweise n 

3 Dies gilt auch für die Publikatio n von Monographien ; stellvertreten d seien hier nur die 
Arbeiten von J. Kadlec über Magister Rane k z Ježova oder das dreibändig e Werk von K. Kaz-
bund a über den Lehrstuh l für Geschicht e an der philosophische n Fakultä t der Karls-Univer -
sität genannt . 

4 Vgl. dazu den von J. H a v r á n e k und M. Š t emberkov á zusammengestellte n Überblic k 
über die in der Zeitschrif t veröffentlichte n Beiträge für die Jahre 1960-1980, in: AUC -
HUC P 22/2 (1980) 91-138 (ein Verzeichni s der Zeitschriftenbeiträg e für die Jahre 
1980-1990, das J. U r b a n o v á zusammengestell t hat , ist im Druck ) oder den bibliographi -
schen Überblic k bei M. Melanová/M . Sva toš : Bibliografie prací k dějinám pražské uni-
verzity do roku 1622 [Bibliographi e der Arbeiten zur Geschicht e der Prager Universitä t bis 
zum Jahr 1622]. Prah a 1979. 
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„Entideologisierung " der Forschun g un d vor allem in zunehmende n Kontakte n mi t 
der westeuropäische n Geschichtsschreibun g äußerte . Un d dies war offensichtlic h 
eine r der Hauptgründ e dafür , daß das Institu t nac h der gewaltsamen Niederschlagun g 
des Prage r Frühling s vor allen andere n Institute n der Universitä t „normalisiert " wer-
den mußte . Ein e Rolle spielte dabe i allerding s auch die Tatsache , daß sich die Mit -
arbeite r des Institut s offen für die Reformkonzeptione n des Prage r Frühling s enga-
giert hatten . De r Direkto r des Institut s wurde zum Leite r einer offiziellen Organisa -
tion der Universitä t gewählt, die gegen die Okkupatio n der Tschechoslowake i im 
August 1968 protestierte ; denkwürdi g waren darübe r hinau s seine öffentliche n Auf-
tritt e auf akademische m Boden , bei dene n er Offenhei t gegenüber der westeuropä -
ischen un d insbesonder e westdeutsche n Geschichtsschreibun g forderte . Ander e Mit -
arbeite r des Institut s waren im Historische n Klub tätig, dem einzigen Foru m der 
nichtmarxistische n Geschichtsschreibun g des Landes . 

Als Vorwand für die nu n gegenüber dem Institu t beginnende n Repressione n dient e 
die Tatsache , daß im Universitäts archi v das Schrifttu m zu den demokratische n stu-
dentische n Aktivitäten der Jahr e 1968-1969 un d besonder s zum Begräbni s des Stu-
dente n Jan Palac h aufbewahr t wurde , der sich aus Protes t gegen die sowjetische 
Okkupatio n zu Beginn des Jahre s 1969 verbrann t hatte . Als die Geheimpolize i das 
Archiv „besuchte" , richtet e sich ihr Interess e vor allem auf das Schrifttu m der studen -
tische n Selbstverwaltun g (des sogenannte n Akademische n Rat s der Studenten ) un d 
die akademische n Zeitschriften , die im Archiv versteckt worde n waren 5. 

Di e Folge n ließen nich t lange auf sich warten . Zunächs t wurde Professo r Kavka aus 
der Leitun g des Institut s entfernt , un d nac h ihm mußte n im Laufe der Jahr e 
1969-70 vier weitere Mitarbeite r das Institu t verlassen: Dr. J.Hanzal , Dr.K . Kučera , 
Dr.Z.Poust a un d Dr .M. Truc 6 . Zusamme n mi t ihne n mußte n auch Dozen t 
Dr.L. Kohou t un d Dr.Z.Sikl , die nac h ihre r Entlassun g aus der philosophische n 
Fakultä t der Karls-Universitä t im Archiv eine Anstellun g gefunden hatten , aus dem 
Institu t ausscheiden . Da ß allen dan n die in den Augen der Genosse n härtest e Strafe 
auferlegt wurde , nämlic h der Ausschluß aus der kommunistische n Partei , verstand 
sich damal s von selbst. 

5 Daß die Polize i diese Materialie n für den geplanten Proze ß gegen einige Studentenführe r des 
Jahre s 1968 (der Proze ß gegen die sogenannte n Trotzkiste n fand 1969 statt ) benötigte , ist 
heut e ebenso klar wie die Tatsache , daß sie von dem Versteck von einem ihrer Informante n 
erfuhr . Zur Zeit werden diese Archivalien wieder an ihrem ursprüngliche n Aufbewahrungs-
ort deponiert , so daß sich die Forschun g auch im Detai l mit der Entwicklun g der Studenten -
bewegung der sechziger Jahre beschäftigen kann . Durc h einen merkwürdige n Zufall wurden 
die Archivalien im Archiv des Innenministerium s der ČSF R von einem der damals verfolgten 
Studentenführe r entdeckt . 

6 Auf die Erosion des neuen Regimes im Vergleich zur stalinistische n Period e läßt auch die Tat-
sache schließen , daß „nur " einer der Entlassene n zu manuelle r Arbeit (als Straßenbahnschaff -
ner) gezwungen wurde. Die andere n konnte n die folgenden zwanzig Jahre auf untergeordne -
ten , zumeist für Absolventen von Mittelschule n vorgesehenen Stellen in Prager Archiven und 
Museen überleben ; in den siebziger Jahre n hatte n sie überhaup t keine Publikationsmöglich -
keit. Daß sie auch weiterhin unte r verschiedene n Pseudonymen , Chiffren oder unte r dem 
Name n ihrer glücklichere n Kollegen schrieben (sogar in den AUC-HUCP! ) und in vielen 
Fällen ihre Werke als Samisdat im Ausland veröffentlichten , gehört zu den Paradox a jener 
Zeit . 
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Die Dezimierung des Instituts, das 1970 in ein bloßes Archiv der Karls-Universität 
umbenannt wurde (und damit nach Auffassung der damaligen Repräsentanten der 
historischen Wissenschaft „degradiert" wurde), ist ein anschauliches Beispiel dafür, 
welchen Stellenwert die Quellenbasis der Forschung in den Augen der orthodoxen 
marxistischen Historiker hatte! Von der ursprünglichen Besetzung des Instituts blie-
ben nur zwei wissenschaftliche Mitarbeiter übrig, von denen einer vorübergehend mit 
der Leitung des Instituts beauftragt wurde, der andere als Archivar die Betreuung des 
Archivs übernahm. Die offenkundige Absicht der neuen Leitung der Universität, das 
gesamte Institut aufzulösen, stieß freilich auf „Schwierigkeiten". Zum einen konnte 
ohne die Existenz des Instituts die Arbeit der Administration der Universität nicht 
gewährleistet werden, da diese auf die Dienstleistungen des Archivs angewiesen war. 
Zum anderen trug die Zeit selbst „Schuld" daran, daß es zu dieser Auflösung des 
Instituts nicht kam. Die neostalinistischen Träger der alt-neuen Machtverhältnisse an 
der Universität erwiesen sich nämlich als schlechte Schüler ihrer Vorgänger aus den 
fünfziger Jahren. Nur so nämlich konnte es geschehen, daß im Archiv drei neue Mit-
arbeiter angestellt wurden, frischgebackene Absolventen der philosophischen Fakul-
tät, die mit der vorgehenden Entwicklungsperiode des Instituts entweder durch lang-
jährige Mitarbeit als studentische wissenschaftliche Hilfskräfte oder durch ihre Lehrer 
an der Universität verbunden waren. Ein gewisses Maß an Kontinuität konnte nicht nur 
personell, sondern auch im Hinblick auf die Forschungsarbeit des Instituts gewahrt 
werden, da das Archiv weiterhin die Zeitschrift AUC-HUCP herausgeben und 
fachwissenschaftliche Monographien publizieren durfte. 

Insofern sah sich das Institut in der Lage, die Bearbeitung der Archivbestände fort-
zusetzen und z.T. auch seine Forschungsaufgaben wahrzunehmen. Der alltägliche 
Betrieb des Instituts konnte relativ rasch wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden, 
vielfach dank des Rats und der Hilfe der entlassenen Kollegen, die zumindest in dieser 
Weise mit ihrem früheren Arbeitsplatz in Verbindung blieben. Die Zeitschrift 
bemühte sich, soweit wie möglich Kontinuität aufrechtzuerhalten; ihre Leitung und 
der Redaktionsrat wurden allerdings einschneidend verändert. Schließlich kam es 
auch zu einem Wechsel in der Leitung des Instituts, an dessen Spitze eine ehemalige 
Gymnasiallehrerin für Geschichte, später Assistentin an der pädagogischen Fakultät, 
gestellt wurde, deren einzige Qualifikation für diesen Posten in ihrem Parteibuch und 
ihrer stalinistischen Vergangenheit bestand7. Glücklicherweise blieb ihre Tätigkeit 
im Institut nur Episode. Als 1978 der Rechtshistoriker Dozent Dr.jur.K.Litsch 
zunächst extern, seit 1982 dann als ständiger Direktor die Leitung des Instituts über-
nahm8, kehrten in das Institut wieder normale Verhältnisse ein. 

7 M.Pravdová war geradezu der Prototyp einer Parteihistorikerin. Bevor sie Direktorin des 
Archivs der Karls-Universität wurde, hatte sie einige Lehrbücher der Weltgeschichte für 
Gymnasien und Hochschulen herausgegeben, die aus dem Russischen übersetzt worden 
waren. Abgesehen davon, daß die neue Wirkungsstätte ihr die akademische Würde einer 
Dozentin verschaffte, brachte sie im Archiv der Karls-Universität nur eine populär geschrie-
bene Broschüre über die Geschichte der Prager Universität zustande, die sie - wie ihre ande-
ren Skripten - wörtlich aus der bereits vorliegenden Literatur abschrieb. Daß sie hierzu auch 
Werke verbotener Autoren benutzte, die sich gegen derartige Plagiate nicht wehren konnten, 
rundet das Bild dieser Spezies von Historiker der vergangenen Ära ab. 

8 Zu den paradoxen Erscheinungen jener Zeit zählt auch, daß sein Wechsel von der rechts-
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Als erstes gelang es Litsch, die Arbeitsatmosphäre und die kollegialen Beziehungen 
zwischen den Mitarbeitern wiederherzustellen, wie sie vor dem Umbruch der Jahre 
1968-1969 im Institut geherrscht hatten. In die Publikationstätigkeit wurden nun 
praktisch alle Mitarbeiter des Archivs einbezogen, einschließlich derjenigen, die die 
Partei bestraft hatte. Im Archiv wurden im Laufe der Zeit zwei neue wissenschaftliche 
Mitarbeiter angestellt, die sich auf die Geschichte der Wissenschaft (Slawistik und Phi-
losophie) spezialisierten und denen untersagt worden war, an der philosophischen 
Fakultät zu lehren und zu publizieren. 

Für ebenso wichtig halte ich die Tatsache, daß es dem Institut gelungen ist, wieder 
zu fachwissenschaftlichem Denken und zu einem öffentlichen Bewußtsein zurück-
zukehren bzw. die jüngeren Mitarbeiter des Archivs in diese Denkhaltungen einzu-
führen. Einen Wendepunkt unter diesem Gesichtspunkt bildete das heute schon 
legendäre Symposion, das 1978 in Tabor vom dortigen Museum der hussitischen 
Bewegung veranstaltet wurde und an dem sich auch Mitarbeiter des Archivs aktiv 
beteiligten. Die Bedeutung dieses Symposiums lag nicht nur darin, daß es vielen jün-
geren Historikern den Weg in die fachwissenschaftliche Öffentlichkeit bahnte, son-
dern vor allem in der Tatsache, daß es auch bis dahin diskriminierten Historikern eine 
Möglichkeit bot, sich öffentlich zu artikulieren. Die Mehrheit der Teilnehmer der 
Tagung verstand die Veranstaltung in Tabor als deutliches Signal für Verände-
rungen des Regimes, zu denen eine revidierte Einstellung zu den ehemaligen Protago-
nisten der marxistischen Geschichtsschreibung und die Bereitschaft gehörten, neue 
Fachzeitschriften zuzulassen, die außerhalb der offiziellen Geschichtsschreibung 
standen (stellvertretend für diese sei der in Tabor herausgebene Husitský Tábor 
genannt). 

Auf Initiative des neuen Direktors wurden zugleich schrittweise die Kontakte mit 
ausländischen Forschungszentren und Fachleuten erneuert. Dabei konnte man an frü-
here persönliche Kontakte zu deutschen, österreichischen, britischen, amerikani-
schen, doch auch polnischen, ungarischen und russischen Kollegen anknüpfen. Bezie-
hungen auf institutioneller Ebene wurden zum Institut für europäische Geschichte in 
Mainz, zum Universitätsarchiv in Wien und zum Collegium Carolinum in München 
hergestellt, auf deren Grundlage die Bibliothek des Archivs vor allem im Wege des 
Publikationstauschs ausländische Literatur einschließlich der wichtigsten Fachzeit-
schriften gewinnen konnte. Das Archiv der Karls-Universität wurde so für viele tsche-
chische Forscher zu einer der wenigen wissenschaftlichen Einrichtungen, wo man sich 
über die Entwicklung der westlichen Geschichtsschreibung informieren konnte; in 
diesem Sinne war es ein „Fenster" in das wissenschaftliche Europa9. Nicht weniger 
bedeutsam war jedoch die Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstaltungen im Aus-
land, waren Aufenthalte im Ausland im Zusammenhang mit Vorträgen und Stipen-
dien. Die Erneuerung der Kontakte zum Ausland auf dieser Ebene datiert seit 1976, 

wissenschaftlichen Fakultät ins Archiv u. a. auch von seinen bereits relegierten Kollegen aus 
dem Universitätsarchiv gefördert wurde, mit denen Litsch weiterhin in sehr enger Ver-
bindung stand. 

9 Nur im Archiv bestand die Möglichkeit, vollständige Jahrgänge etwa der Annales, der Zeit-
schrift für historische Forschung, der Historischen Zeitschrift oder der Bohemia einzusehen. 
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als zwei Mitarbeiter n des Archivs die Teilnahm e an einer internationale n wissen-
schaftliche n Konferen z in Kraka u „erlaubt " wurde ; danac h stieg die Zah l der Aus-
landsreise n stetig an . Von möglicherweis e entscheidende r Bedeutun g war, daß das 
Prage r Forschungszentru m wieder an die Arbeit der Commissio n international e pou r 
l'histoir e des université s angeschlosse n werden konnte ; diese erneut e Zusammen -
arbeit begann auf einer Sitzun g dieser Kommissio n im Rahme n des Internationale n 
historische n Kongresse s 1985 in Stuttgart , wurde fortgesetz t durc h die Beteiligun g an 
der internationale n Bibliographi e zur Geschicht e der Universitäte n un d führt e 
schließlic h bis zu eine r Sitzun g der Commissio n international e pou r l'histoir e des uni -
versités auf dem Bode n der Prage r Universitä t im Jah r 1988, die mi t eine r Konferen z 
über das Them a „Wissenschaf t un d Universitäten " verbunde n war. 

Alle diese Veränderunge n lassen sich am besten an den halbjährlic h erscheinende n 
Historic a Universitati s Carolina e Pragensi s 10 ablesen , zu dene n sich seit 1976 die 
Zpráv y Archivu Univerzit y Karlovy (Mitteilunge n des Archivs der Karls-Universität ) 
gesellten, die sich eher auf Materialsammlunge n un d Quelleneditione n konzen -
trierten 1 1. De r reduziert e Umfan g der Zeitschrif t in der ersten Hälft e der siebziger 
Jahr e hatt e auf ihre n Inhal t keine wesentliche n Auswirkungen . De m aufmerksame n 
Leser konnte n freilich einige Tatsache n nich t entgehen . Daz u gehört e in erster Linie , 
daß die „eingeführten " Autore n in der Zeitschrif t verständlicherweis e fehlten . Di e 
zweite Erscheinun g war weniger augenfällig, gleichwoh l nich t zu übersehen : Di e 
Mehrzah l der Beiträge in diesem Zeitrau m befaßte sich mi t der ältere n Universitäts -
geschicht e un d unpolitische n Theme n (hierbe i dominierte n die Komplex e Hussi -
tentum , die Ära des Humanismu s un d die Zei t der nationale n Wiedergeburt) . Di e 
übermäßig e Konzentratio n auf das Faktographische , wie sie in vielen dieser Studie n 
deutlic h wird, sollte jedoch nich t nu r als Indi z für eine entpolitisiert e Geschichts -
schreibun g verstande n werden , vielmeh r drück t sie auch die positivistisch e Grund -
einstellun g von Autore n klassisch-philologische r Schulun g aus. Ein gewisser Wande l 
in dieser Hinsich t tra t in der Mitt e der siebziger Jahr e ein, als sich dan k der Bemühun -
gen des damalige n Redakteur s der Zeitschrift , J.Havránek , der Kreis derjenigen zu 
erweiter n begann , die in den Histori a Universitati s Carolina e veröffentlichten ; zum 
ersten Ma l erschiene n nu n auch Beiträge jüngere r Forscher , zugleich wurde der 
Rezensionstei l ausgebaut , un d vor allem griff die Zeitschrif t in zunehmende m Maß e 
Theme n aus der neueste n Geschicht e auf (Porträt s von Hochschulprofessoren , Stu-
dien zu den zahlreiche n Reforme n des Hochschulwesen s in den fünfziger Jahre n 
u. a.) . Im Jah r 1975 wurde die Zeitschrif t wieder für ausländisch e Autore n zugänglich ; 
den Auftakt bildete die Studi e eines polnische n Philosophiehistoriker s über die Prage r 
Aristotelische n Kommentare . 

Ein leichte s Übergewich t behielte n jedoch weiterhi n die „neutralen " Theme n der 
mittelalterliche n Geschichte , zu der viele Absolventen im Fac h Geschicht e an der 

Die AUC-HUC P wurden nur 1970 vorübergehen d eingestellt , seit 1971 erschiene n sie un-
unterbrochen , in den Jahre n 1971-1974 de facto als Jahrbücher , da jeweils zwei Nummer n 
zusammengefaß t wurden . 
Bis 1989 erschiene n von dieser Zeitschrif t insgesamt acht Hefte . Jetzt soll diese Zeitschrif t 
durch das Jahrbuc h Studie a texty k dějinám vzdělanost i v českých zemích (Studie n und Texte 
zur Geschicht e der Bildung in den böhmische n Ländern ) ersetzt werden. 



368 Bohemia Band 33 (1992) 

philosophische n Fakultä t der Karls-Universitä t ihre Zufluch t nahmen . So entstande n 
Diplomarbeite n un d Dissertatione n über die Prage r Kollegien , über die ältesten 
Urkunde n der Universität , über die Natione n der Universitä t in vorhussitische r Zeit , 
über die bedeutende n Magiste r in der Zei t vor dem Weißen Berg, über die Ausbrei-
tun g des Humanismu s an der Prage r Akademie , doc h auch völlig neu e Untersuchun -
gen zur jesuitische n Problematik . Es zeigte sich, daß diese Arbeiten entwede r metho -
disch direk t an die Forschunge n der sechziger Jahr e anknüpfte n (etwa im Bereich der 
soziometrische n Aufarbeitun g der Angaben aus den Matrikeln) , z .T . die Ergebnisse 
der Schul e der Annale s reflektierten , neu e Verfahren aufgriffen (beispielsweise die 
prosopographisch e Method e ode r die Bearbeitun g historische r Date n durc h Compu -
ter u .a .m.) , den Versuch unternahmen , die klassischen Theme n der marxistische n 
Historiographi e (insbesonder e das Hussitentum ) neu zu überdenke n ode r sich durch -
aus programmatisc h mi t tabuisierte n Fragestellunge n un d historische n Periode n 
befaßten , so in besondere m Maß e mit der Rekatholisierun g in der Zei t nac h dem Wei-
ßen Berg. In den Histori a Universitati s Carolina e wurde n der Rezensions - un d Anno -
tationstei l un d die Literaturbericht e systematisc h ausgeweitet , wobei Beschränkun -
gen irgendeine r Art praktisc h wegfielen un d nu r Qualitä t zum Maßsta b des Berich -
tenswerte n wurde , einschließlic h der ausländische n Literatur . Informier t wurde dabe i 
nich t nu r über Arbeiten zur Bildungsgeschicht e un d zur Geschicht e des Schulwesens , 
sonder n auch über neu e historisch e Untersuchunge n von grundsätzliche r Bedeutung ; 
hierbe i wurde die Berichterstattun g über vorwiegend deutschsprachig e Darstellunge n 
hinau s allmählic h auf die englische , amerikanisch e un d französisch e Literatu r ausge-
dehnt . Da s Schwergewich t lag allerding s auf der Sozialgeschichte , die in zunehmende m 
Maß e den Charakte r der Zeitschrif t insgesamt zu bestimme n begann . 

Seit der Wend e zu den achtzige r Jahre n repräsentierte n die Histori a Universitati s 
Carolina e einen bestimmte n Tren d in der tschechische n Geschichtsschreibung , der sich 
in der Abkehr von den Tendenze n äußerte , die die offiziellen un d ideologisch kontrol -
lierten Zeitschrifte n vom Typu s des Československ ý časopis historick ý prägten , des-
sen wissenschaftliche r Wert in dieser Zei t gegen Nul l ging. Geradez u symbolische n 
Wert hatt e die Tatsache , daß F . Smahe l wieder als Auto r zu der Zeitschrif t zurück -
kehrt e un d dami t den Beweis lieferte, daß anspruchsvoll e Geschichtsschreibun g 
damal s eher von einem Straßenbahnschaffne r als vom Direkto r eines akademische n 
Institut s geleistet wurde . Gemeinsa m mit Smahe l nahme n auch ander e Autoren , die 
frühe r in den Histori a Universitati s Carolina e publizier t hatte n (I. Hlaváček , J.Kejř , 
J. Kadle c u. a.) , die Mitarbei t an der Zeitschrif t wieder auf, so daß ein gewisser Aus-
gleich zwischen den Generatione n stattfand , ohn e daß dabei der jüngeren Forscher -
generatio n eine stärker e Vertretun g eingeräum t wurde . Wachsende s Interess e an der 
Zeitschrif t bekundete n nu n auch ausländisch e Autore n (Polen , Österreicher , Rus-
sen) , deren Beiträge jedoch in tschechische r Übersetzun g veröffentlich t wurden . 
Als letzt e charakteristisch e Eigenar t der Histori a Universitati s Carolina e wäre zu nen -
nen , daß in der zweiten Hälft e der achtzige r Jahr e dami t begonne n wurde , einzeln e 
Nummer n der Zeitschrif t als Themenheft e herauszugebe n (Teilun g der Karls-Univer -
sität im Jah r 1882, 200. Geburtsta g von J. E. Purkyně , Jubiläu m der Verlegung des 
Karolinum ) ode r so zusammenzustellen , daß sie zumindes t ein chronologische s Gan -
zes bildeten . 
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Ein etwas andere s Bild biete t die Buchproduktio n des Archivs der Karls-Universi -
tät . In den siebziger Jahre n umfaßt e sie bis auf wenige Ausnahme n Verzeichnisse der 
Archivbeständ e un d Handbüche r für die Zei t vor 1800. Di e meiste n dieser Publikatio -
nen stamme n von dem Mitarbeite r des Archivs J.Tříska , dessen vielbändiges Werk, 
das vor allem der literarische n Tätigkei t der Prage r Universitätsmagiste r gewidmet ist, 
in der Veröffentlichun g des ersten Teils des Životopisn ý slovník pražské univerzit y 
(Biographische s Wörterbuc h der Prage r Universität ) gipfelte12. Nebe n diesen Arbei-
ten wurde n nu r einige populä r geschrieben e Broschüre n über die Karls-Universität , 
eine Textsammlun g zur Geschicht e der Prage r Universität 13 un d die bereit s erwähnt e 
Bibliographi e zur Universitätsgeschicht e herausgegeben . Weitergeführ t wurde die 
Publikatio n der Reihe n mit archivalische n Hilfsmittel n (Fond s des Akademische n 
Senats , der philosophische n un d der naturwissenschaftliche n Fakultä t u. a.) . Im fol-
genden Jahrzehn t erweitert e sich jedoch das Interessenspektrum , inde m zunächs t an 
die editorische n Arbeiten der sechziger Jahr e angeknüpf t wurde 1 4 ; außerde m erschie n 
der zweite Band des Biographische n Wörterbuchs 1 5, un d zum Druc k gingen auch 
Biographie n einiger Persönlichkeiten , dene n bis dahi n nu r geringe Beachtun g ge-
schenk t worde n war 1 6 . Zugleic h publiziert e das Archiv einige Werke repräsentative n 
Charakters 1 7 un d Untersuchunge n zur hussitische n Thematik 1 8. Insgesam t orien -

Das Životopisn ý slovník předhusitsk é pražské univerzit y 1348-1490 [Biographische s Wör-
terbuc h der vorhussitische n Prager Universitä t 1348-1409]. Prah a 1981, ist wie die andere n 
Werke des Autors offenbar in großer Eile zuammengestell t worden und weist zahlreich e fak-
tische Fehle r auf, so daß es für Forschungszweck e nur als Orientierungsmitte l dienen kann . 
Čten í o Univerzit ě Karlově [Lesestücke über die Karls-Universität] . Zusammengestell t von 
J. Havránek . Prah a 1976. 
Beránek , K. : Manuá l rektor a se jmény student ů zapsaných v ztracen é matric e Univerzit y 
Karlovy v letech 1560-1582 [Das Manua l des Rektor s mit den Name n der eingeschriebene n 
Studente n in der verlorene n Matrike l der Karls-Universitä t in Prag in den Jahre n 1560-1582]. 
Prah a 1981.-Ders. : Bakaláři a mistři promovan í na filozofické fakultě Univerzit y Karlovy 
v Praze v letech 1586-1620 [Die Bakkalaure i und Magister promovier t an der philosophi -
schen Fakultä t der Karls-Universitä t in Prag in den Jahre n 1586-1620]. Prah a 1988. 
Č o r n e j o v á , I . /Fech tne rová , A.: Životopisn ý slovník pražské univerzity . Filozo -
fická a teologická fakulta 1654-1773 [Biographische s Wörterbuc h der Prager Universität . 
Die philosophisch e und die theologisch e Fakultä t 1654-1773]. Prah a 1986. 
S y 11 a b a, T. : Jan Gebaue r na pražské univerzit ě [Jan Gebaue r an der Prager Universität] . 
Prah a 1983. -  Pav l íková , M. : Bolzanovo působen í na pražské univerzit ě [Bolzano s Wir-
ken an der Prager Universität] . Prah a 1985. -  H e ř m a n , S./Syballa,T. : A. Teodorov -
Balan na univerzit ě v Praze [Teodorov-Bala n an der Prager Universität] . Prah a 1987. -  S v a -
t o š, M. : Výbor z korespondenc e filologa Josefa Krále [Auswahl aus der Korresponden z des 
Philologe n Josef Král] . Prah a 1989.-Tretera ,I . :J .F . Herbar t a jeho stoupenc i na pražské 
univerzit ě [J.F . Herbar t und seine Anhänger an der Prager Universität] . Prah a 1989. -
Kř ivský, P. : Augustin Smetana . Prah a 1990. 
S v a t o š , M. : Graduá l Mistra Václava [Das Gradual e des Magisters Wenzel]. Prah a 1986.-
Alma mate r Carolin a Pragensis. Zusammengestell t von J .Po l i šensk ý und M.Štember -
ková. Prah a 1 9 8 8 . - P e t r á ň J . : Karolinum . Prah a 1988. 
Kejř , J.: Mistř i pražské univerzit y a kněží táboršt í [Die Magister der Prager Universitä t 
und die taboritische n Priester] . Prah a 1981. - Z i l y n s k á , B.: Husitské synody v Čechác h 
[Die hussitische n Synoden in Böhmen] . Prah a 1985. -  H e r o l d , V.: Pražská univerzit a a 
Wyclif [Die Prager Universitä t und Wiklif]. Prah a 1985. -  Ransdor f , M. : Kapitol y z 
geneze husitské ideologie [Kapite l aus der Entstehungsgeschicht e der hussitischen Ideologie] . 
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tiert e sich die Arbeit dan n an der größte n Aufgabe, der sich das Institu t gegenüber -
sieht , nämlic h eine r neue n Darstellun g der Geschicht e der Prage r Universität . 

Ein e Bilanz der letzte n zwanzig Jahr e des Institut s für die Geschicht e der Karls-
Universitä t ist offensichtlic h nich t leich t zu ziehen , da die Zeite n selbst schwierig 
genug waren . Einerseit s ist unbestritten , daß das Institu t zu den am schwersten in Mit -
leidenschaf t gezogenen universitäre n Einrichtunge n gehörte , daß an ihm das Odiu m 
haftete , Gegenstan d des „Interesses " der Geheimpolize i zu sein, un d seine Existen z 
nu r deshalb gerette t werden konnte , weil die Universitätsverwaltun g auf die Tätigkei t 
des Archivs angewiesen war. Auf der andere n Seite steh t die Tatsache , daß es dem 
kommunistische n Regim e nac h 1968 nich t gelungen ist, die Kontinuitä t der For -
schungsarbei t un d die Kontakt e mi t der Wissenschaft des Auslandes völlig zu unter -
brechen . Bereit s an der Wend e zu den achtzige r Jahre n stellte das Archiv wiederu m 
eine der wenigen soliden Einrichtunge n auf dem Gebie t der historische n Forschun g 
dar ; es bildete nich t nu r ein gewissermaßen natürliche s Zentru m der Bildungs-
geschichte , sonder n auch der Erprobun g neue r Forschungsmethode n un d der fach-
wissenschaftlich Interessierten , die hier als wissenschaftlich e Hilfskräft e angestell t 
wurde n ode r sich berate n ließen . De r Novembe r 1989 krönt e somit im Grund e nur , 
woru m sich das Institu t schon vorhe r bemüh t hatte : Da s Institu t erhiel t wieder 
seinen ursprüngliche n Namen , sein wissenschaftliche r Charakte r wurde uneinge -
schränk t wiederhergestell t un d die ehemalige n Mitarbeite r des Institut s kehrte n wie-
der an ihre Arbeitsplätz e zurück 1 9 . Da s einzige, was nieman d zurückkehre n sehen 
möchte , sind jene letzte n zwanzig Jahre . 

Prah a 1986. - Č o r n e j , P. : Rozhled , názor y a postoje husitské inteligenc e v zrcadle dějepi-
sectví 15. století [Gedankenhorizont , Auffassungen und Einstellunge n der hussitischen Intel -
ligenz im Spiegel der Geschichtsschreibun g des 15. Jahrhunderts] . Prah a 1986. 
Seit 1992 sind in dem Institut , dessen Direkto r der Prorekto r der Karls-Universitä t Professor 
J.Petrá ň ist, insgesamt 14 Mitarbeite r mit Hochschulabschlu ß beschäftigt, davon zwei re-
habilitiert e Wissenschaftler . 



J O H A N N E . P U R K I N J E U N D S E I N B I L D I N D E R 

F O R S C H U N G D E R A C H T Z I G E R J A H R E I N D E R 

T S C H E C H O S L O W A K E I 

Von Zdenka  Frýdková 

Betrachte t ma n die Einschätzun g der Persönlichkei t un d das Vermächtni s von 
Johan n Evangelist Purkinje 1 in der Tschechoslowake i zu verschiedene n Zeitabschnit -
ten , z.B . den dreißiger , fünfziger un d achtzige r Jahre n unsere s Jahrhunderts , so kan n 
man feststellen , daß sich keine großen Veränderunge n ergeben haben . Außer Betrach t 
bleiben dabei natürlic h die kurze n Textpassagen , in dene n beton t wird, daß die Idee n 
von Johan n Purkinj e nu n in der Sowjetunio n realisiert werden 2 un d daß „di e soziali-
stische Gesellschaf t meh r als irgendein e ander e Gesellschaf t die Wissenschaft verehrt , 
den n sie gründe t sich in ihre m Wesen auf die Wissenschaft" 3. 

Warum ha t sich die Darstellun g un d Beurteilun g des Leben s un d Werkes von Pur -
kinje bis heut e kaum verändert , obwoh l doc h viele ander e bedeutend e Persönlichkei -
ten des tschechische n kulturelle n un d wissenschaftliche n Leben s zu verschiedene n 
Zeitpunkte n unte r neuen , oft gegensätzliche n Gesichtspunkte n betrachte t worde n 
sind? Di e Antwor t darau f ist meine s Erachten s in der besondere n Biographi e Purkin -
jes un d seinem Werk zu finden . Sein unermüdliches , vielseitiges Engagemen t un d 
seine Vitalität , seine Bescheidenhei t un d seine humanistisch e Einstellun g waren so 
apolitisc h un d zeitlos, daß sein Werk unveränder t bestehe n blieb. Dahe r wurde auch 
Johan n Evangelist Purkinj e zusamme n mit andere n berühmte n Persönlichkeite n der 
Weltgeschicht e in den UNESCO-Kalende r aufgenommen . 

Di e Purkinje-Literatu r der achtzige r Jahr e unterscheide t sich aber in manche r Hin -
sicht doc h von der ältere n Literatur , die sich stärker auf den Arzt un d Physiologe n 
konzentrier t hatte . Besonder s deutsch e Autore n beschäftigte n sich frühe r vorwiegend 
mit seinen medizinische n Schriften . Sie bezogen sich dabei insbesonder e auf die zahl -

Im folgenden wird die deutsch e Namensfor m verwendet , die der Gelehrt e jahrzehntelan g 
selbst benutzt e und unte r der er auch in der deutschsprachige n (medizinischen ) Fachliteratu r 
bekann t war, ohn e dabei das Bekenntni s von „Jan Evangelista Purkyně " zur tschechische n 
Nationalitä t für die tschechisch e Nationalbewegun g negieren zu wollen. -  Siehe dazu auch 
das handgeschrieben e Curriculu m vitae des Assistenten Purkinj e aus dem Jahre 1821. Die 
Reproduktio n eines Ausschnitte s bei M a t o u š e k , Otakar : Jan Ev. Purkyn ě v zápisech 
rodn é matrik y [J.E . Purkinj e in den Eintragunge n der Familienmatrikeln] . Časopis lékařů 
českých 100/50 (1961) 1561-1566, hier 1563. 

2 H y k e š , Václav: Jan Evangelista Purkyn ě a modern í lékařství [J.E . Purkinj e und die 
modern ě Medizin] . Prah a 1936, 17. -  Rozs íva lová , Eva: Život a dílo J.E . Purkyn ě 
[Leben und Werk von J. E. Purkinje] . Prah a 1956, 5. 

3 Rozs íva lová : Život adílo 5. 
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reiche n deutsc h verfaßten Studie n Purkinjes , die der Auto r selbst nie zu einem Ganze n 
zusammengefaß t hatte . Di e Vielfalt der von Purkinj e bearbeitete n Theme n war zu 
groß. Di e Zersplitterun g der wissenschaftliche n Arbeiten Purkinje s hatt e zur Folge , 
daß ma n anfangs keine n Gesamtüberblic k gewinnen konnt e un d sein Werk nich t 
richti g eingeschätz t wurde . Es war das Verdiens t seiner Schüle r un d Freunde 4 , daß die 
grundlegend e Bedeutun g seiner kleinere n Arbeiten aus den verschiedenste n Berei-
che n entdeck t wurde un d seine praxisorientiert e Vorgehensweise wisssenschafts-
theoretisc h zusammenhängen d erkann t wurde . Z u seinen bekanntere n medizinische n 
Werken gehöre n seine am 30. Novembe r 1818 in Pra g verteidigte Dissertatio n „Bei -
träge zur Kenntni s des Sehen s in subjektiver Hinsicht" , die er späte r noc h erweitert e 
un d neu herausgab , die Arbeit „Symbola e ad ovi avium historia m ant e incubationem " 
(Breslau 1825), in der er das von ihm entdeckt e Keimbläschen , das heut e seinen 
Name n trägt , beschrieb , un d die 1839 in Kraka u publiziert e Studi e „Now e spostrze -
ženia i badani a w przedmioci e fizyologii i drobnowidzowe j anatomii " (Neu e Be-
obachtunge n un d Forschunge n auf dem Gebie t der Physiologi e un d mikroskopische r 
Anatomie) , in der er erstmal s von der Entdeckun g der Muskelfaser n in der Herz -
kammerwan d berichtete . 

U m die Bearbeitun g des wissenschaftliche n Werkes von Purkinj e ha t sich Kami l 
Lhotá k verdien t gemacht , der auf die Dringlichkei t einer Herausgab e von Purkinje s 
Korresponden z hinwies . Jarosla v Jedličk a nah m diese Aufgabe in Angriff un d konnt e 
1920 den ersten Band mit dem Tite l „Johan n Ev. Purkinj e Korrespondenz " vorlegen. 
Di e Arbeit ist ein Tors o geblieben , da der zweite, im Jahr e 1925 erschienen e Band bei 
weitem nich t den eigentlic h geplante n Umfan g erreichte . Noc h in den zwanziger Jah -
ren erschiene n die gesammelte n Erinnerunge n an Purkinj e von Kare l Chodounský , 
einem seiner letzte n Schüler 5. Zu m 150. Jubiläu m seines Geburtstag s wurde unte r 
Leitun g von Bohumi l Něme c 1937 in Pra g der Sammelban d „Johan n Ev. Purkinj e 
1787-1937" veröffentlicht . 

Di e Akademi e der Wissenschafte n in Pra g bekannt e sich zu Purkinje s Vermächtnis , 
inde m sie seine Schrif t „Akademia " zu einem ihre r Vorbilder erklärt e un d die Heraus -
gabe seiner gesammelte n Werke förderte . Anfang der sechziger Jahr e wurde das Zen -
tru m der tschechische n Purkinje-Forschun g nac h Brun n verlegt, nachde m die dortig e 
Universitä t im Jahr e 1960 den Name n Johan n Evangelist Purkinj e angenomme n hatte . 
Bis zum Jahr e 1954 hatt e die Universitä t in Brun n nac h ihre m Gründe r Thoma s Garri -
gue Masary k geheißen ; danac h wurde sie bis zum Jahr e 1960 nu r Brünne r Universitä t 
genannt , da Masaryk s Nam e seit eine r Kampagn e gegen den Staatsgründe r un d gegen 
Edvar d Beneš ideologisch nich t meh r als passend empfunde n wurde . Im Jahr e 1990 

4 E i se l t , Theophil. : Purkyne' s Arbeiten . Eine literarhistorisch e Skizze (1818-1859) . Vier-
teljahrschrif t für die praktisch e Heilkund e 16/3 (1859), außerordentlich e Beilagen 1-20. -
H e i d e n h a i n , R.: Johanne s Evangelista Purkinje . Allgemeine deutsch e Biographie . 
Bd. 26. Berlin 1888 (Ndr . Berlin 1970), 717-731. - C h o d o u n s k ý , Karel: Jan Evangelista 
Purkyně . Působen í jeho pro rozvoj české kultur y [Johan n Evangelist Purkinje . Sein Wirken 
für die Entwicklun g der tschechische n Kultur] . Prah a 1927. -  H y k e š, Václav: Přírodově -
decké práce J. E. Purkyn ě v zrcadle kritiky jiných badatelů [Naturwissenschaftlich e Arbeiten 
von J. E. Purkinj e im Spiegel der Kritik andere r Forscher] . Prah a 1928. 

5 C h o d o u n s k ý : Jan Evangelista Purkyně . 
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erhiel t die Brünne r Hochschu l e dan n wiede r ihre n alte n N a m e n , Masaryk-Univers i -
tät , sie bleib t de m Erb e Purkinje s abe r weite r ve rbunden . 

D a n k de r Akademi e de r Wissenschafte n in Pra g u n d de r Universi tä t in B r u n n 
k o n n t e die Herausgab e v on Purkinje s „ O p e r a o m n i a " 1985 beende t w e r d e n . U n t e r 
de n Purkinje-Forscher n ist besonder s Vladislav Kruta , Professo r für Physiologie , her -
vorzuheben , de r eine n wesentl iche n Tei l seine s Leben s de r Purkin je-Forschun g wid-
met e ha t u n d viel daz u beitrug , die Er innerunge n an seine n be rühmte n Vorläufe r zu 
be leben 7 . 

N a c h d e m am Anfan g de r achtzige r Jahr e nu r einige kleiner e Studie n sich mi t Pur -
kinjes Lebe n auseinandersetzten , häufte n sich im Z u s a m m e n h a n g mi t de r bevor -
s tehende n 200. Wiederkeh r des Geburts tage s von Purkinj e seit 1985 die Publ ikat io -
nen . I m Jubiläumsjah r 1987 erschie n dan n ein e wahr e Flu t von Arbei ten , die auc h in 
de n Folgejahre n nich t abebb te 8 . Allein für da s Jah r 1987 lassen sich übe r 60 Beiträg e in 
verschiedenartigste n Periodik a nachweisen . Eigen e Themenhef t e widmete n de m Jubi -
lar medizinisch e u n d naturwissenschaftlich e Zeitschrifte n wie Physiologi a b o h e m o -
slovaca (Jahrgan g 36, Hef t 3) , Československ á fyziologie (Jahrgan g 36, Hef t 5) , 
Československ ý psycholo g (Jahrgan g 31 , Hef t 1), Děj in y věd a technik y (Jahrgan g 20, 

6 Oper a omni a I . Hrsg . v. Kami l L h o t á k . Prah a 1918, 371 S. Sechs wissenschaftlich e Arbei-
ten (lateinisch , deutsch) . -  Oper a omni a IL Hrsg . v. Františe k Kare l S t u d n i č k a . Prah a 
1937, 183 S. Biologische Beiträge , veröffentlich t in Zeitschrifte n un d Tagungsbände n 
(deutsch) . -  Oper a omni a III . Hrsg . v. d e m s. Prah a 1939, 248 S. Biologische Beiträge , ver-
öffentlich t in Zeitschrifte n un d Tagungsbände n (deutsch , lateinisch , tschechisch) . -  Oper a 
omni a IV. Hrsg . v. d e m s. Prah a 1941, 291 S. Beiträge für das Enzyklopädisch e Wörterbuc h 
der medizinische n Wissenschafte n (deutsch) . -  Oper a omni a V. Hrsg . v. Vladislav K r u t a 
un d Zdeně k H ö r n o ff. Prah a 1951, 234 S. Besprechunge n biologische r un d literatur -
historische r Schrifte n (deutsch) . -  Oper a omni a VI. Hrsg . v. d e n s. Prah a 1956, 848 S. Von 
Purkinj e betreut e Dissertatione n (lateinisc h mit tschechische n Übersetzungen , deutsc h un d 
tschechisch) . -  Oper a omni a VII . Hrsg . v. d e n s . Prah a 1958, 484 S. Beiträge über Physiolo -
gie un d Morphologi e (tschechisch) . -  Oper a omni a VII . Hrsg . v. d e n s . Prah a 1960, 323 S. 
Biologische Beiträge (tschechisch) . -  Oper a omni a IX. Hrsg . v. d e n s . Prah a 1965, 375 S. 
Arbeiten un d Bericht e über Wissenschaft , Erziehung , Politi k (tschechisch) . -  Oper a omni a 
X. Hrsg . v. Mila n K u d ě l k a . Prah a 1968, 248 S. Slawische Beiträge (tschechisch , russisch, 
deutsch) . -  Oper a omni a XL Hrsg . v. Jan T h o n . Prah a 1968, 432 S. Dichtunge n un d Über -
setzunge n (tschechisch) . -  Oper a omni a XII . Hrsg . v. Vladislav K r u t a. Prah a 1973, 380 S. 
Weitere wissenschaftlich e Beiträge , Druck e ode r Manuskript e (tschechisch) . -  Oper a omni a 
XIII . Hrsg . v. Vladislav K r u t a un d Vladimír Z a p l e t a l . Prah a 1985, 319 S. Autobiogra -
phisch e Essays, Bibliographie n (tschechisch , deutsch) . -  Oper a selecta Joanni s Evangelista e 
Purkyn ě [Purkinje] . Hrsg . v. Vilém L au f b e r g e r u n d F r a n t i š e k K a r e l S t u d n i č k a . Praga 
1948, 184 S. (lateinisch , deutsch , tschechisch) . 

7 K r u t a , Vladislav: Ander s Retziu s un d Johanne s E. Purkyně . Briefwechsel zweier Biologen 
des XIX. Jahrhunderts . Uppsal a 1956. - D e r s . : K vzniku a význam u Purkyňov a ústavu ve 
Vratislavi [Zu r Entstehun g un d Bedeutun g Purkinje s Institut s in Breslau] . Prah a 1961 (Acta 
Historia e Reru m Naturalium) . - D e r s . : Purkyn ě - tvůrč í vědec [Purkinj e -  ein schöpferi -
scher Wissenschaftler] . In : Sborní k „Ja n Evangelista Purkyně" . Prah a 1962, 11-102 . -
D e r s . : K počátků m vědecké dráh y J .E . Purkyně . Korespondenc e s přátel i z pražských let 
1815-1823 [Zu den Anfängen der wissenschaftliche n Laufbah n von J .E . Purkinje . Di e Kor -
responden z mit Freunde n aus den Prage r Jahre n 1815-1823] . Brn o 1964. 

8 Ein Verzeichni s der Artikel über Purkinj e aus den Jahre n 1980-1989 ist bei der Verfasserin 
erhältlich . 
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Hef t 3) u n d Vesmír (Jahrgan g 66, Hef t 7) ode r die universitätshistorisch e Zeitschrif t 
Act a Universitati s Carol ina e -  His to r i a Universitati s Carol ina e Pragensi s (Jahrgan g 
27, Hef t 1). I m Jahr e 1987 w u r d e v on Vilém Ku than , Elian a Trávníčkov á u n d Stanis -
lav Troja n in tschechische r u n d englische r Sprach e die klein e Gedenkschrif t „Pamětn í 
spis k dvous tém u výroč í na rozen í Jan a Ev. P u r k y n ě " (Erinnerungsschrif t z u m 
200. Jubi läu m de r G e b u r t von J . E . Purkinje ) vorgelegt. 

Ein e gute Grund lag e für weiter e Forschunge n bilde n die Zusammenste l lunge n übe r 
Purkinje s schriftlich e Hinterlassenschaf t in tschechoslowakische n Archive n von 
Karo l Bílek u n d Jiř í Be ran 9 . E i n wesentl iche r Beitra g zu r Purkinje-Literatu r de r acht -
ziger Jahr e sind die Arbei te n von Frant iše k Xaver Halas , de r sich mi t Editionsfrage n 
v on Purkinje s Kor re sponden z befaßt e u n d ein Verzeichni s aller epistologische n Que l -
len zu Purkinj e he rausgab 1 0 . Zahlreich e D o k u m e n t e au s de m Prage r Staatliche n Zen -
tralarchi v stellt e M . Stupkov á in Faksimil e z u s a m m e n 1 1 , währen d Que l le n zu r Stu -
dien - u n d Lehrtät igkei t Purkinje s an de r Prage r Universi tä t vom Archi v de r Karls -
Universi tä t publ izier t w u r d e n 1 2 . N e u edier t w u r d e n von Ja romí r Louži l außerde m 
die „Papierstreife n aus de m Portefeuill e eine s vers torbene n Na tu r fo r sche r s" , die 
Purkinj e 1847 un te r eine m P s e u d o n y m veröffentlich t hat t e . 

Z u de n Monograph ien , die anläßlic h des Purkinje-Jubiläum s erschienen , gehöre n 
die Studie n von Mila n Kra tochv í l 1 4 , Jose f H a u b e l t 1 5 u n d Walte r K i r s c h e 1 6 sowie 

9 B í l e k , Karo l /  O u l e h l o v á , Dana : Jan Evangelista Purkyně . Písemn á pozůstalos t []. E. 
Purkinje . Di e schriftlich e Hinterlassenschaft] . Prah a 1986. -  B í l e k , Karol : Písemn á 
pozůstalos t Jan a Evangelisty Purkyn ě a další purkyňovsk é písemnost i v literární m archívu 
Památník u národníh o písemnictv í v Praz e [Di e schriftlich e Hinterlassenschaf t un d weitere 
Schriftstück e von J .E . Purkinj e im Literarische n Archiv des Museum s der tschechische n 
Literatur] . HUCP27/ 1 (1987) 161-169 . - B e r a n , Jiří : Soupi s pramen ů k životu a dílu Jan a 
Evangelisty Purkyn ě uloženýc h v československých archívec h [Verzeichni s der Quelle n zum 
Leben un d Werk von J. E. Purkinje , vorhande n in tschechoslowakische n Archiven] . Prah a 
1987, 204 S. (Prác e z dějin přírodníc h věd 22). 

1 0 H a l a s , Františe k Xaver: Soupi s korespondenc e Jan a Evangelisty Purkyn ě [Verzeichni s der 
Korresponden z von J .E . Purkinje] . Prah a 1987, 285 S. -  D e r s . : Jan Evangelista Purkyně . 
Nitk y z méh o života [J. E. Purkinje . Faser n aus meine m Leben] . Prah a 1987,164 S . - D e r s . : 
Problém y vydávání korespondenc e J. E. Purkyn ě [Problem e der Herausgab e der Korrespon -
den z von J .E . Purkinje] . Dějin y věd a technik y 18/ 1 (1985) 41-53 . -  D e r s . : Úvah y Jan a 
Evangelisty Purkyn ě o smyslu a poslán í jeho vědeckéh o díla [Reflexione n von J .E . Purkinj e 
über den Sinn un d die Mission seines wissenschaftliche n Werkes]. SbPFFB U Reih e C 35/3 3 
(1986) 111-120 . -  D e r s.: K podíl u Jan a Evangelisty Purkyn ě na českém národní m obrozen í 
(edic e korespondenc e J .E . Purkyn ě Václavem Hanko u a Pavlem Josefem Šafaříkem ) 
[Zu m Antei l J .E . Purkinje s an der tschechische n nationale n Wiedergebur t (Editio n der 
Korresponden z J .E . Purkinje s mi t Václav Hank a un d Pavel Šafařík)] . H U C P 27/ 1 (1987) 
171-231 . 

11 Jan Evangelista Purkyně . Faksimile . Bearb . v. M . S t u p k o v á . Prah a 1987, 171 S. (Edic e 
dokument ů z fond ů Státn í ústředníh o archívu v Praze) . 

1 2 Jan Evangelista Purkyn ě v dokumentec h Archívu Univerzit y Karlovy Q.E . Purkinj e in 
Dokumente n des Archivs der Karls-Universität] . Bearb . v. Jindr a D u c h o ň o v á un d 
Blanka Z i l y n s k á . Prah a 1986, 107S. 

1 3 P u r k y n ě , Jan Evangelista : Útržk y ze zápisník u zemřeléh o přírodovědc e [Papierstreife n 
aus dem Portefeuill e eines verstorbene n Naturforschers] . Hrsg . v. Jaromí r L o u ž i l . Prah a 
1987.71S. 

1 4 K r a t o c h v í l , Milan : Jan Evangelista Purkyn ě a jeho snah y o reform u české školy [Johan n 
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die tschechisch , englisch un d russisch gedruckt e Darstellun g von Ladislav Niklíče k 
un d Václav Kotek 1 7 . Übe r all diese Arbeiten ragt die präzise Purkinje-Biographi e 
von Václav Žáček 1 8 heraus , die als beste modern e Lebensbeschreibun g des tschechi -
schen Arztes, Naturforscher s un d Politiker s gelten kann . 

Konkret e Frage n zum Leben un d Werk von Purkinj e wurde n in mehrere n Aufsät-
zen des oben genannte n Themenhefte s der Karls-Universitä t (=  H U C P 27/1 ) behan -
delt . Als besonder s gelungen mu ß darin vor allem die Studi e von Otaka r Brázd a „Pří -
cho d Jan a Evangelisty Purkyn ě na pražsko u universitu " (Di e Ankunf t J .E . Purkinje s 
in der Prage r Universität ; S. 55-91 ) bezeichne t werden . Mi t der Prage r Zei t beschäf-
tigte sich ausführlic h Ladislav Niklíče k in seinem Beitra g „Význam druhéh o praž -
ského obdob í Jan a Evangelisty Purkyn ě pro dějiny české vědy" (Di e Bedeutun g der 
zweiten Prage r Period e J .E . Purkinje s für die Geschicht e der tschechische n Wissen-
schaft; S. 91-122) . Di e erfahren e Purkinje-Forscheri n Eva Rozsívalová beschreib t in 
diesem Themenhef t mit ihre m Beitra g „Mlad á léta Jan a Evangelisty Purkyně " (Di e 
Jugendjahr e von J .E . Purkinje ; S. 13-53) ausführlic h seine Entwicklun g in jungen 
Jahren . Di e kulturelle n un d privaten Beziehunge n von Vojta Náprste k bilden den 
Gegenstan d einer weiteren interessante n Arbeit, die Zdeně k Solle in der Zeitschrif t 
Dějin y věd a technik y 20/ 3 (1987 ) 159-16 8 veröffentlichte . 

Vor allem mit wissenschaftliche n Theme n setzt sich der von Elian a Trávníčkov á 
zusammengestellt e un d im Jahr e 1987 erschienen e Sammelban d zum Leben un d Werk 
von Purkinj e auseinander 19. Eine n breitere n Rahme n für die Einordnun g des Gelehr -
ten wählte n Jan Jank o un d Soňa Štrbáňov á mit ihre m umfangreiche n Buch über die 
Wissenschaft zur Zei t Purkinjes 20. 

Im Jubiläumsjah r fanden darübe r hinau s wissenschaftlich e Symposie n in Prag , 
Brun n un d Nikolsbur g (Mikulov ) statt . Purkinje-Ausstellunge n zielten auf eine brei-
tere Öffentlichkeit 21. Fas t alle Zeitungen , von Rud é právo (28. August 1987) über 

Evangelist Purkinj e und seine Bemühunge n um die Reform der tschechische n Schule] . Prah a 
1987, 165 S. 
H a u b e l t , Josef: Jan Evangelista Purkyně . Prah a 1987, 139S. 
K i r s c h e , Walter: Jan Evangelista Purkyn ě (1787-1868) . Berlin 1989, 58 S. (Sitzungs-
berich t der Akademie der Wissenschaften der DDR , Mathemati k -  Naturwissenschafte n -
Technik , Jg. 1988, 5N) . 
N i k l í č e k , Ladislav /  K o t e k , Václav: Jan Evangelista Purkyn ě a jeho místo v dějinách 
medicín y a přírodověd y 19. století [Johan n Evangelist Purkinj e und seine Stellung in der 
Geschicht e der Medizi n und der Naturwissenschaf t des 19. Jahrhunderts] . Prah a 1986, 69 S. 
(englisch: Prag 1987, 74 S.; russisch: Prag 1987, 92 S.). 
Žáček , Václav: Jan Evangelista Purkyně . Prah a 1987, 363 S. (Odkaz y pokrokových osob-
nost í naší minulost i 85). 
Jan Evangelista Purkyně : Život a dílo. Sborník k 200. výročí Purkyňov a narozen í [J.E . Pur -
kinje: Leben und Werk. Sammelban d zum 200. Jubiläum von Purkinje s Geburtstag] . Hrsg. 
v. ElianaTrávníčková . Prah a 1986, 368 S. 
J a n k o , Jan /  Š t rbáňová , Soňa: Věda Purkyňov y doby [Die Wissenschaft in der Zeit 
Purkinjes] . Prah a 1988, 292 S ; 

Daz u Ba r tu šek , Václav: Život, dílo a odkaz Jana Evangelisty Purkyn ě ve výstavách a 
exposicích v letech 1887-1987 [Leben , Werk und Vermächtni s J. E. Purkinje s in Ausstellun-
gen und Expositione n in den Jahre n 1887-1987]. Musejn í a vlastivědná práce 25/4 (1987) 
201-210. 
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Prác e (12. Dezembe r 1987) un d Obran a lidu (17. Dezembe r 1987) bis zu den Země -
dělské novin y (16. Dezembe r 1987), brachte n Jubiläumsartikel . Di e größt e Aufmerk-
samkei t erzielte n aber Hör - un d Fernsehspiel e bzw. Dokumentarsendunge n dieser 
Medien . Erwähnenswer t ist dabei besonder s das erfolgreich e Fernsehspie l „Nepolep -
šitelný starý muž " (De r unverbesserlich e alte Mann ) von Jiří S. Kupka . 

Fas t alle wissenschaftliche n Studie n der achtzige r Jahr e folgen in ihre m Aufbau den 
entscheidende n Abschnitte n in Purkinje s Leben : Kindheit , Studentenjahr e un d die 
erste Prage r Periode , die Breslaue r Zei t un d die zweite Prage r Periode . Di e wichtig-
sten Angaben über Purkinj e un d seine Lebensphase n konnte n seine Zeitgenosse n 
schon dem von ihm selbst geschriebene n biographische n Artikel „Ja n Evang. Pur -
kyně" im sechste n Band von Riegers Konversationslexiko n aus dem Jahr e 186722 ent -
nehmen . Erinnerunge n von Purkinj e erschiene n zwanzig Jahr e später 23. Trotzde m 
gibt es einige Punkte , in dene n die Literatu r bis heut e unterschiedlich e Positione n ver-
tritt , die aber aufgrun d der inzwische n publizierte n Quellen , vor allem aber durc h die 
überlieferte n Briefe Purkinje s eine r Klärun g nähe r gebrach t werden können . 

Kindheit, Studentenjahre und die erste Prager Periode 

Scho n bei der Angabe des Geburtsdatum s von Purkinj e stimme n die einzelne n Stu-
dien nich t überein . Di e meiste n führe n den 17., einige den 18. Dezembe r 1787 an . Pur -
kinje selbstnenn t meist den 17. Dezember . Walter Kirsch e widersprichtunterBerufun g 
auf Otaka r Matoušek 2 4 dieser Festlegung , ohn e dessen Ausführungen , die nich t unbe -
dingt überzeugen , zu diskutieren 25. Aus den Quelle n belegen läßt sich jedoch nur , daß 
Johan n Purkinj e am 19. Dezembe r getauft wurde . Eindeuti g ha t sich Kirsch e in Pur -
kinjes Todesjah r geirrt , das er im Tite l fälschlich mi t 1868 anstat t mi t 1869 angibt 2 6. 
Außerde m führ t er im Unterschie d zu andere n Autore n an , daß die Famili e Purkinj e 
den Kalixtiner n angehörte 2 7, ohn e dies jedoch zu erläutern . Seine Behauptun g 
erschein t in zweierlei Hinsich t unwahrscheinlich . Erstens : die Famili e Purkinj e war in 
einen katholische n un d einen evangelischen Zweig geteilt , wobei letztere r unwei t 
von Leitmerit z (Litoměřice ) gesessen un d sein Gu t nac h der Schlach t am Weißen 
Berg durc h Konfiskatio n verloren hatte . Johan n Purkinj e entstammt e aber dem 
katholische n Zweig aus der Umgebun g von Budin (Budyně) . Zweitens : Johan n Pur -
kinje wurde als Sohn des Gutsverwalter s Josep h Purkinj e geboren , der in Dienste n 
der katholische n Famili e Dietrichstei n stand , die sich um die Rekatholisierun g in Böh -
men verdien t gemach t hatte . Johan n Purkinj e tra t dan n im Jahr e 1798 in die Kloster -

22 Riegrův slovník naučn ý [Riegers Konversationslexikon] . Bd. 6. Prah a 1867, 1115-1119. 
2 3 Vzpomínk y Jana Ev. Purkyn ě na vlastní mládí v Libochovicíc h prožit é [Erinnerunge n v. J. 

E.Purkinj e an die eigenein Libochowit z erlebte Jugend] . Libochovic e 1887. 
24 M a t o u š e k , Otakar : J.E . Purkyně s Leben und Tätigkeit im Licht e der Berliner und Pra-

ger Archive. Nova Acta Leopoldin a N.F . 24/151 (1961) 109-129; Kopie der Libocho -
witzer Matrike l ebend a 110 und ders. : Jan Ev. Purkyn ě v zápisech rodn é matrik y 1961, 
1562. 

2 5 K i r s c h e : Purkyn ě 6. -  Aber Žáček : Purkyn ě 16. 
2 6 Abdruck der Todesurkund e in Stu p ková : Purkyn ě 46, Urkund e Nr . 162. 
27 K i r s c h e : Purkyn ě 6, dort „Calistiner" . 
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schule der Piariste n in Nikolsburg , einem Zentru m der Dietrichsteinsche n Besitzun -
gen, ein un d gehört e auch einige Jahr e diesem Orde n an . 

Da s Studiu m im Piaristen-Gymnasiu m in Nikolsburg , die pädagogisch e Praxis in 
piaristische n Schule n un d das folgende Studiu m der Philosophi e in Leitomisch l (Lito -
myšl) sind sehr aufschlußreic h bei Žáče k un d Rozsívalová geschildert , auch wenn sich 
bei letztere r ebenso wie bei Kratochví l kleine Ungenauigkeite n eingeschliche n 
haben 2 8 . Als Ungenauigkei t kan n ma n aber leider nich t meh r die Angabe bei Kratoch -
víl bezeichnen , die preußisch e Regierun g habe Johan n Purkinj e ein Stipendiu m ange-
boten , worauf dieser seine Dissertatio n rasch hätt e abschließe n können 2 9 . In Wirk-
lichkei t war es gerade umgekehrt . Di e preußisch e Regierun g hatt e zwar tatsächlic h 
durc h Vermittlun g des Prage r Professor s Igna z F . Frit z un d seines Berline r Kollegen 
Johan n Nepomu k Rus t Purkinj e einen Stipendienaufenthal t in Schweize r pädagogi-
schen Institute n angeboten . De r erfahren e Baro n Hildprand t aber riet Purkinje , der 
bei ihm als Erziehe r gewirkt hatte , mit dem Hinwei s darauf , daß er noc h keine n Dok -
tortite l habe , von diesem verlockende n Angebot ab. Er versprach Purkinj e darübe r 
hinaus , die für den Abschluß un d die Herausgab e der Dissertatio n erforderlich e 
Finanzhilf e zu leisten . De r junge Adept konnt e dahe r am 30. Novembe r 1818 seine 
Doktorarbei t verteidigen , obwoh l er für dere n Fertigstellun g das preußisch e Stipen -
dium abgelehn t hatte . 

Ebens o nich t richti g ist die Angabe von Kratochvíl , daß Purkinj e seine Habi -
litationsschrif t noc h in Pra g publizier t habe 3 0 , die in Fachkreise n sehr gut auf-
genomme n wurde . Zu der Zeit , als sich Johan n Purkinj e um den Lehrstuh l für 
Physiologi e in Breslau bemüht e -  vorhe r hatt e er sich bereit s vergeblich um eine 
Professu r in Prag , Gra z un d Pest beworben - , war er noc h nich t habilitiert , was seine 
Aussichten , sich erfolgreich gegen angesehen e Konkurrente n zu behaupten , erheblic h 
verringerte 31. Seine Habilitationsschrif t „Commentati o de examin e physiologico 
organ i visus et systemati s cutanei " verteidigte er erst am 22. Dezembe r 1823 in 
Breslau 32. 

Eva Rozsívalová gibt in ihren beiden Studien unterschiedlich e Date n zu Purkinje s Abschied 
vom Piaristenorde n an. Siehe Rozs íva lová : Život a dílo 17 bzw. dies. : Mladá léta Jana 
Evangelisty Purkyn ě [Die Jugendjahr e von J.E . Purkinje] . HUC P 27/1 (1987) 23. -  Kra -
t o c h v í l : Purkyn ě 10. 
K r a t o c h v í l : Purkyn ě 13. 
Ebend a 14. 
„Alles, was man hierort s gegen Sie einwendet , ist, daß Sie noch nich t dozieren , man also 
auch keine Beweise hat , ob Sie ein ebenso guter Dozen t (im Bezug auf Vortrag) als Gelehrte r 
sein werden. [...] Wären Sie hier Dozen t statt in Prag Assistent, so würden Sie sich nich t 
allein bisher höchs t wahrscheinlic h besser gestanden haben , sonder n gewiß schon lange Pro -
fessor auf irgendeine r Universitä t sein." -  Brief von Johan n Nepomu k Rust , in dieser Zeit 
schon preußische r Generalarz t und Referen t im Unterrichtsministerium , an J. E. Purkinj e 
vom 3. März 1822; nachjedlička , Jaroslav: Jana Ev. Purkyn ě Korespondenc e I [J.E . Pur -
kinjes Korresponden z I] . Prah a 1920, 162-163. 
Ein Exempla r der Habilitationsschrif t befindet sich nach Krut a in der Universitätsbibliothe k 
Uppsala ; das Titelblat t in Reproduktio n findet sich bei K r u t a, Vladislav: Jan Evangelista 
Purkyně . Prah a 1962, 48. 
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Die Breslauer Zeit 

Fas t alle Purkinje-Forsche r habe n die Frag e aufgeworfen, wie es möglich war, daß 
der junge, noc h nich t habilitiert e Österreiche r tschechische r Abstammun g in der 
Konkurren z habilitierte r Professore n - un d zwar allesamt deutsche r -  bestehe n 
konnte , un d wieso er eigentlic h gegen den Willen der Breslauer Universitä t im Janua r 
182333 zum Professo r für Physiologi e ernann t wurde . Es ist klar, daß nebe n der her -
vorragende n wissenschaftliche n Qualifikatio n un d den außerordentliche n persön -
lichen Eigenschafte n auch Fürsprache n un d Empfehlunge n eine entscheidend e Rolle 
spielten . Einige Autore n hebe n besonder s die Fürsprach e Johan n Wolf gang von Goe -
the s hervor , der sich ebenso wie Johan n Purkinj e mi t der Farbenlehr e beschäftigte . 
Diese Annahm e schein t aus zwei Gründe n jedoch nich t allzu wahrscheinlic h zu sein: 
Purkinj e besucht e erst am 10. bis zum 12. Dezembe r 1822 auf der Rückreis e von Ber-
lin nac h Pra g erstmal s den großen Dichter , als die Ernennung , nac h Aussage der ver-
schiedene n Briefe, schon entschiede n worde n war. Trot z einer sehr freundschaftliche n 
Aufnahm e bei Goeth e könnt e es zude m noc h möglich gewesen sein, daß sich der alte 
Herr , dessen Anschauun g der junge Arzt in seiner Arbeit über die Farbenlehr e nich t 
zitier t hatte , aufgrun d der unterlassene n Erwähnun g etwas beleidigt gefühlt hatte . 

Ander e Autore n nenne n den preußische n Generalarz t Johan n Nepomu k Rust , der 
Purkinj e auf die Breslaue r Stelle aufmerksa m gemach t hatte , als den entscheidende n 
Man n in der ganzen Angelegenheit . Sein Einflu ß ist unbestritten , aber wahrscheinlic h 
spielte er doc h eher nu r eine Vermittlerrolle , den n er macht e Purkinj e vor allem mi t 
einigen einflußreiche n Persönlichkeite n bekannt . De r To n seines Briefes an Purkinj e 
ließ keine großen Hoffnunge n zu 3 4 . Ausschlaggebend war nac h Meinun g der meiste n 
Forsche r das sehr günstige Gutachte n von Kar l Asmun d Rudolphi , dem Professo r für 
Anatomi e un d Physiologi e in Berlin 35, das dieser an den energische n Ministe r für Kul-
tus , Unterrich t un d Medizinalwesen , Kar l von Altenstein , der Purkinj e auch in 
Zukunf t förder n sollte, schickte 36. 

Eini g sind sich jedoch alle Autore n darin , daß die Breslaue r Zei t als erfolgreichst e 
un d produktivst e Phas e im Leben un d Werk von Purkinj e zu werten ist. 

Die zweite Prager Periode 

Am 30. Oktobe r 184937 unterzeichnet e der junge Kaiser Fran z Josep h die Urkunde , 
durc h die Purkinj e zum ordentliche n Professo r für Physiologi e an der Karl -
Ferdinands-Universitä t in Pra g ernann t wurde . Die s war das Ergebni s langer un d 
komplizierte r Verhandlungen , die hinte r den Kulissen zwischen dem damalige n 
Unterrichtsministe r Gra f Leo Thun-Hohenstein , dem Präsidente n der medizinische n 

Übe r das Datu m der Ernennungsurkund e sind sich die verschiedene n Autoren nich t einig. 
Siehe den bereits in Anmerkun g 31 zitierte n Brief vom 3. Mär z 1822. 
Siehe den Brief von Karl Asmund Rudolph i an den preußische n Unterrichtsministe r vom 
25. Oktohe r 1822; ediert bei K r u t a : K počátků m vědecké dráh y 125-127. 
Siehe den Brief von J. E. Purkinj e an Ministe r Altenstein vom 24. Novembe r 1822 und den 
Brief von Altenstein an J.E . Purkinj e vom 26. Novembe r 1822; ebend a 125-127. 
S tupková : Purkyn ě 8-9, Urkund e Nr . 6. 
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Fakultä t in Prag , Igna z Nádherný , dem böhmische n Statthalte r Kar l de Mecsér y un d 
den Vertreter n der tschechische n nationale n Wiedergebur t geführt worde n waren . 
Di e fieberhafte n Bemühungen , Purkinj e für den Lehrstuh l für Physiologi e zu gewin-
nen , die mi t der Abdikatio n des durc h die Tätigkei t währen d der Revolutio n im Jahr e 
1848 diskreditierte n Professor s Kar l Edle r von Patruba n ihre n Anfang genomme n 
hatten , werden von der Forschun g der achtzige r Jahr e ganz unterschiedlic h bewertet . 
Jaromí r Louži l lehn t die positive Rolle , die Gra f Thu n in den Verhandlunge n insge-
samt gespielt habe n soll, ab 3 8 . Mila n Kratochví l erkenn t zwar die aktive Rolle des 
Grafe n Thu n an , begründe t sie aber mit dem Bestrebe n des Ministers , die tschechisch e 
Intelligen z zu kaufen un d sie dadurc h an Wien zu binden 3 9 . Josef Haubelt , der den 
Grafe n Thun-Hohenstei n für eine der Säulen der neoabsolutistische n Ära Bachs 
hält 4 0, unterstell t ihm ähnlich e Gründe . 

Di e ganze Problemati k ist spekulati v nich t zu lösen , zu lösen ist sie nu r auf der 
Grundlag e einer Quellenanalyse , in diesem Fal l also der Auswertun g der Korrespon -
den z zwischen den genannte n Beteiligten . Diese n Weg sind Blanka Zilynská un d Jin -
dra Duchoňová , Eva Rozsívalová un d Ladislav Niklíček 4 1 bzw. Václav Kote k un d 
Ladislav Niklíček , besonder s aber Václav Žáče k un d Otaka r Brázda 4 2 gegangen. 
Unbestritte n ist, daß der böhmisch e Statthalte r in der ganzen Angelegenhei t eine pas-
sive Rolle einnahm 4 3. 

Welche Rolle der Präsiden t der medizinische n Fakultät , Igna z Nádherný , spielte , 
läßt sich dagegen sehr schwer einschätzen . Blanka Zylinská un d Jindr a Duchoňov á 
weichen einer konkrete n Charakterisierun g seiner Perso n un d seiner Beweggründe 
weitgehen d aus. Žáče k beschreib t Professo r Nádhern ý als unermüdliche n Helfe r Pur -
kinjes. In diesem Zusammenhan g ist es sehr interessant , sowohl die Korresponden z 
zwischen Václav Staněk 44 un d Johan n Purkinje 4 5 als auch den vom 10. Ma i 1845 
datierte n Brief Nadherny s an Purkinje 4 6 zu lesen. Aus diesen Briefen geht indirek t 
hervor , daß der mächtig e Präsiden t der medizinische n Fakultä t Purkinj e gegenüber 

P u r k y n ě : Útržk y ze zápisníku 59. 
K r a t o c h v í l : Purkyn ě 17. 
H a u b e l t : Purkyn ě 82. 
Rozs íva lová , Eva /  N i k l í č e k , Ladislav: Život Jana Evangelisty Purkyn ě [Das Leben 
von J. E. Purkinje] . In : Purkyně : Život a dílo 9-100. 
Brázda , Otakar : Přícho d Jana Evangelisty Purkyn ě na pražskou universitu [Die Ankunft 
J. E. Purkinje s in der Prager Universität] . HUC P 27/1 (1987) 55-91. 
Siehe die Brief e des Grafen Leo Thun an den böhmische n Statthalte r Mecséry vom 12. August 
1849 und 31. August 1849, die im Staatliche n Zentralarchi v in Prag erhalte n sind; ediert bei 
Brázda : Přícho d 82-83. 
Václav Staněk (1804-1871) , der tschechisch e Arzt, Publizist und Schwager des ebenfalls in 
Breslau lehrende n Slawisten Františe k Ladislav Čelakovský, wirkte als praktische r Arzt in 
Prag. 
Es handel t sich um drei Briefe, von denen sich zwei im Staatliche n Zentralarchi v in Prag 
befinden , und die von J e d l i č k a : Korespondenc e I, 167-169 sowie von Šebes ta , Edu-
ard: Několi k dopisů Janu Ev. Purkyňov i z let 1837-1848 [Einige Briefe an J. E. Purkinj e aus 
den Jahre n 1837-1848]. Prah a 1910, 230 publizier t worden sind; einerbefinde t sich in Privat-
eigentum und wurde von Brázda : Přícho d 80-81 veröffentlicht . 
J e d l i č k a : Korespondenc e I, 155-156. 
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äußers t küh l un d seinem Wesen nac h mißgünsti g eingestell t war un d sich ihm gegen-
über ablehnen d verhielt . Zu r Klärun g der Beziehun g zwischen Gra f Leo Thu n un d 
Purkinj e trägt wesentlich die Datierun g eines Briefes bei, der im Literarische n Archiv 
des Museum s des nationale n Schrifttum s aufbewahr t wird. Františe k Xaver Hala s ha t 
einen Brief Purkinje s an einen ungenannte n Grafen , geschriebe n im August 1849, als 
Brief an den Grafe n Thu n identifiziert 47. 

Fas t alle Autore n der achtzige r Jahre n stimme n darin überein , daß das entschei -
dend e Wort bei der Ernennun g Purkinje s zum Professo r für Physiologi e in Pra g Gra f 
Thun-Hohenstei n gesproche n hat . Di e Darstellun g der Gründe , die dazu geführt 
haben , reiche n dabei von eine r ausgesproche n negativen Beurteilun g (Jaromí r Loužil ) 
über ein rein diplomatische s Konstatiere n der Fakte n ohn e eigene Standpunkt e 
(Blank a Zylinská , Jindr a Duchoňová ) bis hin zu eindeuti g positiven Bewertunge n 
(Václav Kotek , Ladislav Niklíček , Eva Rozsívalová, Otaka r Brázda , Václav Žáček) . 

Hie r wurde n nu r einige Beispiele für die Widersprüch e zwischen den neuere n 
Arbeiten zu Johan n Evangelist Purkinj e angeführt , die aber bei weitem nich t alle Ebe -
nen un d Gesichtspunkt e der Forschun g berücksichtige n können , aber vielleicht doc h 
für die Bewertun g der Purkinje-Literatu r aus den achtzige r Jahre n ausreichen d sind. 

H a l a s : Soupis korespondenc e 243; der Brief ist bei B r á z d a : Přícho d Purkyně s 81-82 
ediert . 
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W I R T S C H A F T S B E Z I E H U N G E N 

I N D E R Z W I S C H E N K R I E G S Z E I T 

Ein Forschungsprojek t des Münchene r Institut s für Zeitgeschicht e 

Von Christoph Boy er 

Seit dem Septembe r 1991 betreib t das Institu t für Zeitgeschicht e ein umfangreiche s 
wissenschaftliche s Projekt , das sich die Erforschun g der Wirtschaftsbeziehunge n zwi-
schen dem Deutsche n Reic h un d der Tschechoslowake i in der Zei t zwischen den 
beiden Weltkriegen zum Zie l gesetzt hat . Da s Vorhabe n ist vom ehemalige n stell-
vertretende n Direkto r des IfZ , Professo r Herbst , in der deutsch-tschechoslowaki -
schen Historikerkommissio n angeregt worde n un d wird vom Bundesministeriu m für 
Forschun g un d Technologi e für eine Laufzei t von dre i Jahre n finanziert . „Bilateralis -
mus " ist nich t nu r Them a der Forschungstätigkeit , sonder n prägt auch die Zusam -
mensetzun g des Mitarbeiterstabs : Nebe n einem Angehörige n des Institut s wird ein 
tschechoslowakische r Gastwissenschaftle r beschäftigt . 

Di e folgende Skizze stellt das Projektkonzep t der Fachöffentlichkei t vor; für An-
regungen un d kritisch e Diskussio n ist das Institu t Herr n Dr . Pete r Heumo s vom 
Münchne r Collegiu m Carolinum , Herr n Professo r Dr . Christop h Buchhei m (Mann -
heim ) un d Herr n Dr . Eduar d Kub ů vom Lehrstuh l für Wirtschafts - un d Sozial-
geschicht e der Prage r Karls-Universitä t zu Dan k verpflichtet . Ein „Werkstattbericht " 
informier t abschließen d über die Quellenlage . 

Eine m Diktu m des tschechoslowakische n Außenminister s Beneš zufolge waren die 
Westmächt e zwar die politische n Freund e der Tschechoslowakei , Deutschlan d aber 
war ihr Nachbar . Angesproche n war dami t die Tatsache , daß nich t nu r die Außen -
politi k der Republi k in besondere r Weise auf Deutschlan d Rücksich t nehme n mußte , 
sonder n vor allem auch , daß die tschechoslowakisch e Wirtschaf t mi t der deutsche n 
durc h mannigfaltig e Beziehunge n eng verbunde n war. Dami t ist das Leitmoti v be-
nannt , unte r dem die -  im Gegensat z zu den politisch-diplomatische n bislang weni-
ger erforschte n -  ökonomische n Verflechtunge n zwischen beiden Länder n zu unter -
suche n sind. 

Zu den Voraussetzunge n un d Rahmenbedingunge n dieser Beziehunge n gehört e das 
unverkennbar e Bestrebe n der ČSR , die neuerrungen e politisch e Unabhängigkei t 
durc h den Aufbau einer genuin tschechoslowakische n Volkswirtschaft zu ergänze n -
dies generel l ein wichtiges Elemen t in der Geschicht e der Erste n Republik . Zu m Pro -
gramm der „nationale n Emanzipation " auf dem Gebie t der Ökonomi e gehört e 
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wesentlich das Ziel , die Fernsteuerun g der Wirtschaf t von den alten Zentre n der 
Monarchie , Wien un d Budapest , aus zu beenden . Diese r Wirtschaftsnationalismu s -
kein hypertrophe r Chauvinismus , eher ein „defensive r Nationalismu s aus N o t " -
prägte auch die Beziehunge n zum Reich : Maßgeblich e Kräfte in Pra g - in erster Linie 
in der „Burg " -  hatte n imme r die Gefahre n für die Handlungsfreihei t der ČSR im 
Blick, die aus der wirtschaftliche n Poten z der Deutsche n resultierten . Weil die ökono -
misch e Vereinnahmun g als Vorstufe eine r politische n Hegemoni e des Reiche s ge-
fürchte t wurde , waren die bilaterale n Wirtschaftsbeziehunge n in vielen Hinsichte n 
von Konflikten , von „Distanzierung " un d „Entflechtung " geprägt. 

Nu n bedeutet e bekanntlic h die „Nostrifizierung " der tschechoslowakische n Öko -
nomi e nich t einfach eine Absage an -  wie auch imme r geartet e -  Forme n der Zusam -
menarbei t zwischen den Nachfolgestaaten . Ebens o ha t eine differenziert e Analyse zu 
berücksichtigen , daß in den Beziehunge n zu Deutschlan d der tschechoslowakisch e 
Wirtschaftsnationalismu s durc h ein pragmatisc h motivierte s Interess e an „Koopera -
tion " im konkrete n Fal l durchkreuz t ode r neutralisier t werden konnte . Vor allem für 
maßgeblich e Kreise der Industri e spielten also durchau s auch die positiven Effekte der 
bilaterale n Handelsverflechtun g bzw. der Zusammenarbei t mit Unternehme n des 
Nachbarlande s eine wichtige Rolle . Di e charakteristisch e Gemengelag e von Zusam -
menarbei t einerseits , einer Politi k des „Lo s von Deutschland " andererseit s wird im 
Rahme n des Projekt s anhan d zweier zentraler , eng miteinande r verflochtene r Pro -
blemkomplex e -  der Außenhandelsbeziehunge n sowie der Aktivität der reichs - bzw. 
der sudetendeutsche n Wirtschaf t in der Tschechoslowake i -  untersucht . Unte r dem 
Fluchtpunk t „München " wird dabe i imme r mitreflektiert , ob Faktore n existierten , 
die -  auch wenn 1938/3 9 eine qualitati v neu e Stufe der Durchdringun g der ČSR durc h 
Deutschlan d begann - schon in den beiden vorangehende n Jahrzehnte n eine Unter -
ordnun g der Tschechoslowake i unte r das Reic h vorprägten . Di e Analyse wirft so auch 
neue s Lich t auf die politische n Beziehunge n zwischen beiden Länder n un d leistet 
dami t einen Beitra g zur Aufhellun g bislang kaum beachtete r Element e der Vor-
geschicht e des Zweite n Weltkriegs. 

Die Handelsbeziehungen der Ersten Tschechoslowakischen Republik 
zum Deutschen Reich 

Di e ČSR erbte den größte n Teil der Industri e der Donaumonarchie ; in einigen 
Branche n der Leichtindustri e wie der Textilproduktio n handelt e es sich um einen 
Antei l von bis zu 90 Prozent . Diese m Produktionspotentia l stand allerding s ein nu r 
beschränk t aufnahmefähige r Binnenmark t gegenüber . Di e Folge war eine starke 
Orientierun g der tschechoslowakische n Volkswirtschaft auf den Export : Im Durch -
schnit t aller Branche n mußte n nac h 1918 30-4 0 Prozen t der Produktion , in der Me -
tallindustri e über 50, in der Textil-  un d der Glasindustri e deutlic h über 70 Prozent , im 
Ausland abgesetzt werden . Weniger der Umstand , daß kleiner e Volkswirtschaften all-
gemein eine vergleichsweise hoh e Exportquot e aufweisen, sonder n vielmeh r die aus 
der Aufteilun g des Habsburgerreiche s nac h politische n Gesichtspunkte n resultieren -
den Disproportione n waren also die Ursach e dafür , daß die ČSR in starkem Maß e auf 
den Auslandsabsat z angewiesen war. In der Weltwirtschaftskrise , als mi t dem offen-



Ch. Boyer, Die deutsch-tschechoslowakischen Wirtschaftsbeziehungen 383 

kundi g werdende n Zerfal l des Welthandelssystem s die Export e dramatisc h zurück -
gingen - sie erreichte n bis 1938 nich t meh r das Nivea u der zwanziger Jahr e - , er-
wies sich dieser Umstan d als Achillesferse der Tschechoslowakei : Insbesonder e die 
schleppend e Überwindun g der Arbeitslosigkeit hin g mit dem Verfall der Ausfuhr eng 
zusammen . 

In unsere m Zuammenhan g entscheiden d ist, daß das Reic h währen d der gesamten 
Zwischenkriegszei t auf der Liste der Exportpartne r der Tschechoslowake i an erster 
Stelle stand . D a schon aufgrun d des Größenunterschied s der beiden Volkswirtschaf-
ten das Reic h für die ČSR als Absatzgebiet von wesentlich größere r Bedeutun g war als 
umgekehrt , hatt e dies eine potentiell e Abhängigkeit der Tschechoslowake i von ihre m 
Nachbar n zur Folge . Dasselbe galt hinsichtlic h des Transithandels , den n die Ausfuhr 
nac h Überse e mußt e aus geographische n Gründe n zum größte n Teil über die Elbe un d 
die deutsche n Nordseehäfe n Hambur g un d Breme n geleitet werden . Was die Ein -
fuhr anbetraf , so war hier die ČSR , ein mi t Bodenschätze n nich t allzu reich geseg-
nete s Land , zum einen in größere m Umfan g vom Impor t von Industrierohstoffe n 
abhängig . Als Lan d von mittlere m industrielle m Entwicklungsnivea u bezog sie 
zude m technisc h fortgeschritten e ode r Spitzenprodukt e etwa der Chemi e ode r des 
Maschinenbau s aus dem Ausland; sowohl unte r dem Gesichtspunk t der Qualitä t als 
auch der Frachtkoste n kam für solche Import e vorzugsweise der deutsch e Nachba r 
in Frage . Hatt e die relative Rückständigkei t der ČSR zwar durchau s auch Vorteile -
insbesonder e konnte n bestimmt e industriell e Massengüter , wie etwa die berühmte n 
Bafa-Schuhe , zu niedrigere n Koste n als in Deutschlan d produzier t un d exportier t 
werden - , so war doc h mi t der technologische n Unterlegenhei t gegenüber dem Reic h 
eine weitere Dimensio n potentielle r Abhängigkeit gegeben. Sie erschließ t sich in eine r 
über die rein statistisch e Analyse des Warenaustausch s hinausgehende n qualitative n 
Untersuchun g der Handelsström e un d ihres Stellenwert s im Rahme n der beiden 
Volkswirtschaften . 

Wie stark die Tschechoslowake i auf den Warenverkeh r mit Deutschlan d angewie-
sen war, zeigt sich schon daran , daß sie, trot z ihre r politische n Bindun g an den 
Westen , im Jun i 1920 ihr erstes Handelsabkomme n mi t dem Reic h abschloß . In den 
folgenden Jahre n reflektierte n Handelsvertragspoliti k un d Handelspraxi s die „asym -
metrisch e Verflechtung " zwischen beiden Staaten . Di e tschechoslowakisch e Wirt-
schaft war sich durchau s der Tatsach e bewußt , daß Handelskrieg e mit Deutschlan d in 
erster Linie zu Lasten der ČSR zu gehen drohten ; darau f deute t etwa die von der Indu -
strie durchgesetzt e Weigerun g hin , an den Anfang der zwanziger Jahr e von Frank -
reich , dem außenpolitische n Verbündete n der ČSR , initiierte n antideutsche n Sanktio -
nen teilzunehmen . 1929, als -  nu n bereit s im Zeiche n der Weltwirtschaftskris e -  eine 
neu e Rund e bilaterale r Handelsvertragsgespräch e an der protektionistische n deut -
schen Zolltarifnovell e zu scheiter n drohte , plädiert e im tschechoslowakische n Indu -
striellenverban d eine überwältigend e Mehrhei t für weitere Verhandlungen , anstatt , wie 
von einigen besonder s betroffene n Branche n vorgeschlagen , auf die Waffe des Boy-
kott s zu setzen . Di e schwächer e bargainingposition der ČSR manifestiert e sich auch 
dort , wo, was häufig der Fal l war, der Abschluß handelsvertragliche r Vereinbarun -
gen an die Unternehme n bzw. Branchenverbänd e beider Lände r delegiert wurde , 
die das Interess e an der Fernhaltun g ausländische r Konkurren z mit dem Bestrebe n zur 
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Expansio n auf dem Mark t des jeweiligen Partnerlande s austarierten . Auch solche 
Vereinbarungen , die zwischenstaatlich e Handelsverträg e aushöhlte n bzw. teilweise 
ersetzte n -  ein grundlegender , die Außenwirtschaftsbeziehunge n im Europ a der Zwi-
schenkriegszei t meh r un d meh r prägende r Sachverhal t - , gingen in der Regel eher zu 
Lasten der tschechoslowakische n Wirtschaft . 

Da s Reic h hingegen führt e Handelsvertragsverhandlunge n im allgemeine n eher aus 
eine r Positio n der Stärke heraus . So konnt e in den zwanziger Jahre n Berlin z. B. ein 
Junkti m zwischen handelspolitische n Zugeständnisse n un d dem Verzich t der Tsche -
choslowake i auf die Beschlagnahm e reichsdeutsche n Eigentum s un d auf eine für 
Deutsch e ungünstig e Regelun g von Arbeitsmarkt - un d Gewerbezulassungsfrage n 
herstellen . In der Weltwirtschaftskrise , besonder s aber in den Jahre n nac h der Macht -
ergreifun g trate n diese ungleiche n Beziehunge n in ein qualitati v neue s Stadiu m ein . 
Weit rigoroser , als dies vor 1933 der Fal l gewesen war, stellte das nationalsozialistisch e 
Regim e mi t Schacht s „Neue m Plan " die Handelsbeziehunge n zur ČSR unte r den 
Imperati v seiner eigenen , von der Autarkiepoliti k geleiteten Bedürfnisse : So war vor 
allem die Einfuh r von Lebensmittel n un d Rohstoffe n nac h Deutschlan d - zu Niedrig -
preisen -  erwünscht , währen d der tschechoslowakisch e Fertigwarenexpor t ins Reic h 
durc h die Kontingentierun g behinder t wurde un d signifikant sank. De r bilateral e 
Handel , der im Zeiche n der Weltwirtschaftskris e bereit s seit 1929 stark zurückgegan -
gen war, nah m auch nac h dem Erreiche n des Tiefpunkt s (1933) nu r langsam wieder 
zu, so daß 1938 das Nivea u der zwanziger Jahr e bei weitem noc h nich t wieder erreich t 
war; der prozentual e Antei l des Reiche s am Außenhande l der Tschechoslowake i hatt e 
sich -  auch wenn Deutschlan d nac h wie vor an erster Stelle rangiert e -  bis zum Vor-
aben d des Zweite n Weltkriegs deutlic h reduziert . 

Was die Prage r Politi k anging, so lief dieser Umstan d ihre n Intentione n allerding s 
nich t einma l zuwider : War die tschechoslowakisch e Wirtschaf t seit 1918 durc h prag-
matisch e Zwänge auch auf die enge Kooperatio n mit dem Reic h angewiesen , so war 
das Bestreben , die Verflechtun g mi t Deutschlan d zu locker n un d im gleichen Atemzu g 
die Handelsbeziehunge n der ČSR paralle l zu ihre n Bindunge n an die Siegerstaate n des 
Weltkriegs umzustrukturieren , doc h eine Konstant e der Außenwirtschaftspoliti k der 
„Burg " praktisc h seit der Gründun g des Staates . Scho n in den zwanziger Jahre n wurde 
so versucht , eine r -  etwa von Finanzministe r Rašín befürchtete n -  ökonomische n 
und , in der Folge , politische n „Satrapisierung " der Republi k vorzubeugen . In der 
folgenden Dekad e erfuhre n die Bestrebe n um eine Steigerun g des Warenaustausch s 
mit den Westmächte n un d um eine Intensivierun g der Wirtschaftsbeziehunge n mi t 
den Länder n der Kleine n Entent e einen neue n Aufschwung. Verstärkt geförder t 
wurde auch die Erschließun g neue r Märkt e in den Länder n außerhal b des Clearing -
bereichs , insbesonder e in Übersee . Fü r den Rückgan g des bilaterale n Handel s war 
also nich t allein das Reic h verantwortlich ; die von der Tschechoslowake i verhängte n 
Devisenbeschränkunge n un d die sonstigen von ihr aufgerichtete n Handelshemm -
nisse, nich t zuletz t auch ein politisc h motivierte r Boykot t der Waren aus dem Nach -
barland , dessen aggressive Außenpoliti k nu n zunehmen d als existentiell e Bedrohun g 
empfunde n wurde , wirkten in die gleiche Richtung . 

Di e Bestrebunge n zur Umpolun g der Außenwirtschaf t unte r der Devise „Lo s 
von Deutschland " zeitigten zwar, wie beschrieben , deutlich e Wirkunge n (zu dene n 
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natürlic h die Wirtschaftskris e ebenso wie die deutsch e Politi k beitrugen) ; daß die 
Erfolge trotzde m hinte r den Erwartunge n zurückgebliebe n un d „Kooperation " wei-
terhi n eine maßgeblich e Rolle spielte -  das Reic h war schließlic h nac h wie vor der 
wichtigste Handelspartne r der ČSR - , hatt e mehrer e Ursachen . So verfochte n in den 
dreißiger Jahre n maßgebliche , hinte r dem größte n tschechoslowakische n Finanzinsti -
tut , der Gewerbebank , stehend e Interesse n im Gegensat z zur „Burg " eine „reali -
stische", auf engere Anlehnun g an Deutschlan d drängend e Auffassung. Scho n Mitt e 
der zwanziger Jahr e hatt e die von der mächtige n Lobb y der tschechoslowakische n 
Landwirtschaf t durchgesetzt e Hochzollpoliti k für Agrarimport e landwirtschaftlich e 
Einfuhre n aus den Staate n Südosteuropas , dami t aber auch den Expor t tschecho -
slowakischer Industrieware n in der Gegenrichtun g gehemmt . Di e Intensivierun g der 
Handelsbeziehunge n mit den westlichen Partnerländer n dagegen stieß angesicht s 
dere n protektionistische r Politi k an enge Grenzen . De r Aufbau neuer , Import e 
substituierende r Industrie n in der ČSR bewirkte ebenfalls keine n entscheidende n 
Umschwung , währen d Importbarriere n eher dazu angeta n waren , das Direktengage -
men t deutsche r Firme n in der Tschechoslowake i zu fördern . 

Jenseit s der groben Umriss e sind in diesem Zusammenhan g wesentlich e Konzeptio -
nen , Motiv e un d Abläufe bisher ungeklärt . Genaue r zu erforsche n ist insbesonder e 
der Konflik t zwischen der „Burg" , die auch auf ökonomische m Gebie t eine an der 
Staatsräso n der ČSR orientiert e Politi k der „Westbindung " verfoch un d den vor 
allem in der Industri e zu ortende n Gegner n der Devise „Lo s von Deutschland" . 
Ungenügen d aufgehellt sind auch das Spiel der widerstreitende n Forderunge n von 
Landwirtschaf t un d Industri e in der Zollpoliti k un d die Rolle eine r überwiegen d fis-
kalistisch orientierte n Steuerpolitik , welche die international e Wettbewerbsfähigkei t 
der tschechoslowakische n Wirtschaf t mindert e un d für viele Mißerfolg e der Export -
förderun g verantwortlic h war. Ein gerade unte r dem Fluchtpunk t „München " brisan -
tes Proble m ist, daß die stark exportorientierte n sudetendeutsche n Leichtindustrie n 
von der Drosselun g des Handel s mi t dem Reic h besonder s har t getroffen wurden , was 
zu einer überproportiona l hohe n Arbeitslosigkeit in der sudetendeutsche n Bevölke-
run g und , in der Folge , zu wachsende r Attraktivitä t des Nationalsozialismu s führte . 
Di e Politi k des „Lo s von Deutschland " leistete also indirek t der Nazifizierun g der 
deutsche n Minderhei t Vorschu b un d tru g -  so die Thes e -  dazu bei, das End e der 
Tschechoslowake i als unabhängige r Staat zu besiegeln. 

De r „Anschluß" , der die ČSR territoria l weitgehen d einsäumte , vergrößert e noc h 
einma l die Möglichkeite n des Reichs , handelspolitische n Druc k auf den Nachbar n 
auszuüben . „München " bedeutet e dan n den Zugriff mi t dem Mitte l brachiale r Ge -
walt. In dieser qualitati v neue n Phas e der Beziehunge n sollte sich das Extre m der von 
der tschechoslowakische n Politi k von Anfang an für möglich gehaltene n un d befürch -
tete n Entwicklun g realisieren . 

Reichsdeutsche Unternehmen und „sudetendeutsche Wirtschaft" 
in der Ersten Tschechoslowakischen Republik 

Aus nationaltschechische r Perspektiv e erschie n nich t nu r die wirtschaftlich e Mach t 
des großen Nachbar n jenseits der Grenz e als potentiell e Bedrohung ; dasselbe galt 
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für das beträchtlich e ökonomisch e Gewich t der deutsche n Volksgruppe in der Tsche -
choslowakei , das sich aus den Zeite n der Monarchie , in der die Deutsche n „Staats -
nation " gewesen waren , weitgehen d unveränder t erhalte n hatte . De n Ruf eines 
„unsichere n Kantonisten " konnt e die deutsch e Minderheit , trot z des Engagement s in 
der tschechoslowakische n Politi k unte r der Devise des Aktivismus, nie ganz abstrei -
fen. Ebens o als Bedrohun g empfunde n wurde die wirtschaftlich e Mach t reichsdeut -
scher Unternehme n im eigenen Land . De r neu e Staat betrachtet e die aus der Zei t vor 
dem Krieg fortbestehend e starke Positio n des deutsche n un d des deutsch-österreichi -
schen Kapital s als unvereinba r mit seiner „slawische n Identität " un d als Gefah r für 
seine politisch e Autonomie ; auch in dieser Beziehun g wurde die befürchtet e ökono -
misch e Durchdringun g als Vorstufe eine r politische n Vereinnahmun g angesehen . Di e 
Beteiligun g von französischem , britische m un d amerikanische m Kapita l an der 
tschechoslowakische n Wirtschaf t dagegen lief der Staatsräso n der ČSR , die ihre Ent -
stehun g dem System von Versailles un d der engen Anlehnun g an die Westmächt e ver-
dankte , nich t zuwider . Da s „reichs- " un d das „sudetendeutsch e Problem " überlager -
ten sich, da an der Wirtschaf t der deutsche n Minderhei t in der ČSR in größere m Aus-
ma ß auch reichsdeutsche s Kapita l beteiligt war. Auch binnenwirtschaftlic h gesehen , 
ergab sich dami t ein Konfliktherd , der die deutsch-tschechoslowakische n Wirt-
schaftsbeziehunge n wesentlich zu „Kampfbeziehungen " machte . Allerdings gilt auch 
hier , daß der Nationalismu s über weite Strecke n durc h Kooperatio n über die Volks-
grenzen hinwe g überlager t wurde . 

In einem ersten Arbeitsschrit t soll ein statistisch fundierte s Bild der reichsdeutsche n 
Investitione n in der Tschechoslowake i un d ihre r Entwicklun g gezeichne t werden 
(die Kapitalström e in umgekehrte r Richtun g waren schwächer) . D a diese finanzielle n 
Verbindungen , weil der offiziellen politische n Ausrichtun g des neue n Staate s wider-
sprechend , oft nich t ausgewiesen wurden , ist hier eine Aufgabe zu lösen , die Detail -
recherche n in beträchtliche m Ausmaß erfordert . De r Begriff der „Wirtschaf t der deut -
schen Volksgruppe" hingegen stellt anspruchsvoll e Definitionsprobleme ; da die 
Nationalitä t des Kapitalgebers , des Firmeneigentümer s un d der Belegschaft keines-
wegs imme r zusammenfielen , ist hier ein komplexe s Kriteriu m der Zuordnun g zu ent -
wickeln. 

Bei der Frag e nac h dem ökonomische n Gewich t der Deutsche n in der Tschechoslo -
wakei sind zwei Aspekte zu unterscheiden . Nah m sich der Antei l der sudetendeut -
schen Unternehme n an der Wirtschaf t der ČSR in der Statisti k auch imposan t aus, so 
handelt e es sich hier doc h zum großen Teil um vergleichsweise rückständig e Betrieb e 
der Leichtindustrie , die wegen ihre r einseitigen Exportorientierun g zude m in hohe m 
Maß e krisenanfälli g waren . De r Einflu ß reichsdeutsche r Firmentöchte r dagegen 
macht e sich in erster Linie in moderne n Schlüsselsektore n wie der Elektrotechnik , der 
Metallverarbeitun g un d der Chemi e geltend . Da s wirtschaftlich e Gewich t der Deut -
schen äußert e sich hier in der tschechoslowakische n Abhängigkeit von Patente n un d 
Lizenze n un d der Überrepräsentatio n ausländische r Fachleut e in leitende n Stellun -
gen. Deshal b darf die Untersuchun g auch nicht , wie dies die bisherige Forschun g 
weitgehen d getan hat , bei eine r bloßen Quantifizierun g der Auslandsinvestitione n in 
der ČSR stehenbleiben , die zu dem Schlu ß führe n müßte , daß die deutsche n Kapital -
einflüsse im Vergleich zu dene n der westlichen Staate n zweitrangi g waren . Sie ha t 
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vielmeh r der Tatsach e Rechnun g zu tragen , daß die deutsche n Investitione n gerade in 
den moderne n Sektore n der tschechoslowakische n Volkswirtschaft erfolgten , wo die 
Abhängigkeit der ČSR von deutsche m Know-ho w sich auch unte r verteidigungspoli -
tische m Gesichtspunk t als äußers t heikle Tatsach e darstellte . 

Analog zur Außenhandelspoliti k unte r der Devise „Lo s von Deutschland " gab es 
auch gegen die Positio n deutsche r Firme n in der ČSR gerichtet e Bestrebungen . Sic 
zielten , ungeachte t des unterschiedliche n Gewicht s beider , gleichermaße n auf reichs -
wie auf sudetendeutsch e Unternehmen . Da ß sie unte r primä r politische n Vorzeiche n 
standen , zeigt sich daran , daß die als existentiell e Bedrohun g empfunden e national -
sozialistische Machtergreifun g dem tschechische n Nationalismu s auf dem Gebie t der 
Wirtschaf t deutlic h Vorschu b leistete . In diesem Zusammenhan g sind wichtige Sach-
verhalt e bislang nu r ungenügen d geklärt . Die s gilt vor allem für die Hintergründ e 
eines ganzen Bündel s von „Nationalisierungsmaßnahmen" , die die administrativ e 
bzw. finanziell e Kontroll e über die deutsche n Unternehme n gewährleisten un d die 
Positio n tschechische r Firme n im Wirtschaftslebe n der Republi k stärken sollten . 
Hierbe i handelt e es sich etwa um die Reservierun g von Staatsaufträge n für nicht -
deutsch e Firme n un d um Vorzugsbehandlun g bei der Gewährun g von Kredite n un d 
Abschreibungen , andererseit s um die restriktive Regelun g der Bedingunge n für die 
Beschäftigun g reichsdeutsche r Arbeitskräfte un d Eingriffe in die Geschäftsführun g 
ode r die Zusammensetzun g von Verwaltungsräte n deutsche r Unternehmen . In 
manche n Fälle n wurde auch - mi t meh r ode r weniger sanftem Druc k - versucht , den 
Verkauf von Firme n an den Staat ode r die Verlagerun g militärisc h wichtiger Unter -
nehme n aus den Grenzgebiete n ins Landesinner e herbeizuführen . 

Di e sudetendeutsch e Wirtschaf t war, wie gesagt, ebenso wie reichsdeutsch e Fir -
mentöchte r von dieser -  in der zeitgenössische n deutsche n Polemi k so genannte n -
„Tschechisierung " betroffen . Zusätzlic h kam hier jedoch ins Spiel, daß die krisen-
anfällige Leichtindustri e in den sudetendeutsche n Randgebiete n der Tschechoslowa -
kei in besondere m Maß e auf staatlich e Strukturhilfe n angewiesen war, die die noto -
risch passive Prage r Wirtschaftspoliti k nich t leistete . Daß , vor allem in der Weltwirt-
schaftskrise, die deutsch e Minderhei t wirtschaftlic h meh r un d meh r ins Hintertreffe n 
geriet un d von der Arbeitslosigkeit überproportiona l betroffen war, darf jedoch nich t 
einfach der Rankün e eine r antideutsche n Politi k zur Last gelegt werden . Zwar ist 
einerseit s in Rechnun g zu stellen , daß die Notlag e der Sudetenindustri e billigend in 
Kauf genomme n wurde ; andererseit s gab es aber durchau s auch Gründ e von Gewich t 
dafür , den Wande l von Strukturen , dere n Überlebthei t gerade in der Krise offensicht -
lich wurde , nich t zu blockieren ; die Gewichtun g dieser unterschiedliche n Motiv e un d 
die Analyse ihre s Zusammenwirken s ist hier von zentrale r Bedeutung . 

Di e Behauptun g der reichsdeutsche n Unternehme n erfordert e großes Finger -
spitzengefühl , wie etwa die den tschechoslowakische n Banke n eingeräumte n Kapital -
beteiligunge n un d andere , im einzelne n sehr kompliziert e Kompromißtaktike n 
zeigen. Auch hier stellt sich die Frage , inwiefern die nationalsozialistisch e Macht -
ergreifung eine Zäsu r war. Wurd e die Strategi e der „limitierte n Konzessionen " 
in den dreißiger Jahre n durc h ein offensiveres Auftrete n der reichsdeutsche n Firme n 
ersetzt , ode r war gerade -  auf den ersten Blick parado x - das wachsend e politisch e 
Gewich t des Reiche s Anlaß zu größere r Zurückhaltung ? Immerhi n provoziert e die 
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in zunehmende m Ma ß als bedrohlic h empfunden e deutsch e Politi k Mobilisierungs -
maßnahme n der ČSR , wie das Staatsverteidigungsgeset z von 1936, das sich in erster 
Linie für die als nationa l unzuverlässi g angesehene n reichsdeutsche n Firme n negativ 
auswirkte . 

Ein e wichtige Frag e ist in diesem Zusammenhang , inwieweit die deutsch e Wirt-
schaft in der ČSR auf politische n Flankenschut z von jenseits der Grenze n rechne n 
konnte . Hinsichtlic h der Sudetendeutsche n sah sich das Reic h zwar in einem Dilemm a 
zwischen der Verpflichtun g zur Schützenhilf e für das Auslandsdeutschtu m un d dem 
Gebo t der Nichteinmischun g in die Innenpoliti k des Nachbarn . Da ß die reichs -
deutsch e Politi k gleichwoh l nich t untäti g blieb, zeigte sich nich t nu r an der Sanie -
run g der sudetendeutsche n Banke n mi t deutsche n Mittel n un d unte r politische r 
Führun g Berlins . Im Reic h hatt e ma n z.B . auch ein waches Auge auf Verschiebunge n 
in den Besitzverhältnisse n zwischen Tscheche n un d Deutsche n un d sucht e sol-
che durc h politisch e Interventione n zu verhindern . Ebens o stellte die deutsch e 
Außenhandelspolitik , wenn auch nu r von Fal l zu Fall , die Interesse n der sudeten -
deutsche n Exportindustri e mi t in Rechnung . Ein e eindeuti g ideologisch e Schlag-
seite gewanne n solche Bestrebungen , als in den spätere n dreißiger Jahre n die durc h 
die Henlein-Parte i gesteuerte , von der „Kreditanstal t der Deutschen " durchge -
führt e Vergabe reichsdeutsche r Kredit e gezielt nationalsozialistisch e Unternehme r 
begünstigte . 

Ein e ausgewogene Beurteilun g der Abläufe wie der Resultat e der Nationalisie -
rungspoliti k ha t in Rechnun g zu stellen , daß dieser durchschlagend e Erfolge gegen 
reichsdeutsch e Firmentöchte r verwehrt bleiben mußten , solange sich an der technolo -
gischen Unterlegenhei t der ČSR nicht s Entscheidende s änderte . Ein realitätsgerech -
tes Urtei l über die Stoßkraf t des Wirtschaftskampfe s ha t zwischen nationalisti -
scher Propagand a - oft mit eindeutige r Funktio n im Kräftespie l der politische n Par -
teien -  un d Wirklichkei t zu unterscheide n und , entgegen der Legend e von der „bruta -
len Tschechisierung" , ins Kalkü l zu ziehen , daß unte r den Rahmenbedingunge n einer 
leidlich funktionierende n Demokrati e diese Politi k sich weitgehen d im rechtsstaat -
lichen Rahme n gehalten hat . Hinz u kommt , daß die „Frontlinien " zwischen Tsche -
chen un d Deutsche n in vielen Fälle n durc h Kooperatio n zwischen den Nationalitäte n 
(etwa der deutsche n un d der tschechische n Industrie ) wie auch durc h interessenpoli -
tisch motivierte n Dissen s innerhal b der Volksgruppen (etwa zwischen Industri e 
un d Landwirtschaft ) überlager t wurden . National e Gegensätz e wurde n etwa durc h 
die beschrieben e Einräumun g von Kapitalbeteiligunge n an tschechoslowakisch e Ban-
ken aufgebauscht . Ökonomisch e Interesse n behielte n hier -  was einheimische n 
Finanzkreise n nich t selten als „Verrat " angerechne t wurde -  gegenüber der „Ideo -
logie" die Oberhand . 

Insgesam t gesehen waren trotzde m die durc h die Krise begünstigte n Bestrebunge n 
zur Zurückdrängun g der deutsche n Wirtschaf t vergleichsweise erfolgreich . Letzte n 
Ende s aber erwiesen sich auch solche Positionsgewinn e des Prage r Wirtschaftsnatio -
nalismu s als Bumerang : Dadurch , daß sie maßgeblic h dazu beitrugen , die Sudeten -
deutsche n Hitle r in die Arme zu treiben , trugen sie letztlic h zur Kolonisierun g der 
ČSR durc h das Reic h bei. 
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Nebe n sachliche n Gesichtspunkte n war für die Wahl des Thema s auch maßgeblich , 
daß die demokratisch e Revolutio n in der Tschechoslowake i für das Projek t höchs t 
günstige äußer e Voraussetzunge n geschaffen hat . So sind im Zuge der politische n 
Umwälzunge n ab 1989 die tschechoslowakische n Archive für ausländisch e Benutze r 
geöffnet worden , womi t sich die Chanc e bietet , in großem Umfan g bisher nich t 
zugängliche s Materia l zu erschließe n un d so wissenschaftliche s Neulan d zu betreten . 
Profitier t habe n die Arbeiten auch vom erleichterte n Zugan g zu den Archiven in den 
neue n Bundesländern . 

In den deutsche n staatliche n Archiven ist schwerpunktmäßi g zunächs t die Handels -
politi k dokumentiert , hier finden darübe r hinau s aber auch Aktivitäten von Unter -
nehmen , Verbände n un d Kammern , soweit sie die staatlich e Wirtschaftspoliti k beein -
flußten , ihre n Niederschlag . Von erstrangige r Bedeutun g sind die Akten der handels -
politische n Abteilun g des Auswärtigen Amtes im Politische n Archiv des Auswärtigen 
Amtes in Bonn ; ein kleinere r Teil dieser Überlieferun g findet sich auch im Bundes -
archiv , Abteilunge n Potsdam . Di e Bonne r Aktengrupp e „Gesandtschaf t Prag " 
informier t außerordentlic h dich t über praktisc h alle Aspekte der bilaterale n Wirt-
schaftsbeziehungen . Nebe n dem Potsdame r Bestan d „Reichswirtschaftsministerium " 
werden ergänzen d auch die Akten des Reichsfinanzministeriums , der Reichskanzle i 
un d der Reichsstell e für Außenhandel , die zum Teil im Bundesarchi v Koblenz , zum 
Teil in Potsda m lagern , herangezogen . 

Von den tschechoslowakische n Akten erwiesen sich als relevan t in erster Linie die 
Beständ e des Prage r Auswärtigen Amtes, insbesonder e die Berichterstattun g der Bot -
schaften un d die Akten der handelspolitische n Abteilung . De r umfangreich e Bestan d 
„Ministeriu m für Industrie , Hande l un d Gewerbe" , eine Fundgrub e zu praktisc h 
allen Aspekten des Themas , insbesonder e aber zur Lage un d Entwicklun g der sude-
tendeutsche n Industrie , findet sich im Staatliche n Zentralarchi v der ČSF R in Prag , 
ebenso wie der Fon d „Präsidiu m des Ministerrats" . In zweiter Linie einschlägig sind 
die Akten des Finanzministeriums , der Ministerie n für Landwirtschaft , für soziale 
Fürsorg e un d für öffentlich e Arbeiten , des Amtes für Außenhande l un d die Beständ e 
einiger Körperschafte n wie des Beirat s für volkswirtschaftlich e Fragen , des Tsche -
choslowakische n Exportinstitut s un d des Getreidemonopols . Von den im Zentral -
archi v aufbewahrte n Akten der tschechoslowakische n Parteie n wirft insbesonder e der 
Bestan d SdP Schlaglichte r auf die Beziehunge n zwischen reichsdeutsche r un d sude-
tendeutsche r Wirtschaf t in den dreißiger Jahren . Fü r die Analyse der Hintergründ e 
der tschechoslowakische n Außenwirtschaftsbeziehunge n als unerläßlic h erwiesen 
sich außerde m die auf intime r Kenntni s des Innenleben s der tschechoslowakische n 
Politi k beruhende n Bericht e des österreichische n Gesandte n in der ČSR , Marek , im 
Staatsarchi v der Republi k Österreic h in Wien. 

Unterhal b der zentralstaatliche n Eben e nahme n auf die Außenwirtschaftsbeziehun -
gen auch die an die Tschechoslowake i angrenzende n deutsche n Lände r Einfluß . Mate -
rial zu bayerischen , sächsische n bzw. schlesischen Sonderbezichunge n zur Tsche -
choslowake i findet sich im Bayerische n Hauptstaatsarchi v (Akten der Bayerische n 
Staatskanzle i bzw. des Bayerische n Wirtschaftsministeriums) , im Staatsarchi v Dres -
den (Akten des Sächsische n Außenministeriums , des Sächsische n Wirtschaftsministe -
rium s un d der Gesandtschaf t Berlin ) un d im Geheime n Staatsarchi v Preußische r 
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Kulturbesit z in Mersebur g (Akten des Preußische n Ministerium s für Hande l un d 
Gewerbe , des Preußische n Ministerium s der Finanze n un d des Preußische n Ministe -
rium s für Landwirtschaft) . 

Herangezoge n werden darübe r hinau s die bei Verbänden , Kammer n un d Unter -
nehme n entstandene n Unterlagen , die zum Teil in staatlichen , zum Teil in Firmen -
archiven aufbewahr t werden . Materia l zu Kammer n un d Verbände n findet sich auf 
deutsche r Seite im Archiv der Industrie - un d Handelskamme r München , auf tsche -
choslowakische r Seite im Bestan d „Zentral e der Handels - un d Gewerbekammern " 
bzw. „Zentralverban d der tschechoslowakische n Industriellen" , beide im Staatliche n 
Zentralarchi v Prag . Di e Archive von Henkel , ENKA-Glanzstoff , Bayer (I G Farben -
industri e AG) , Mannesman n un d Siemen s enthalte n Quelle n zur Geschicht e der 
tschechoslowakische n Firmentöchte r Henkel-Leitmeritz , Böhmisch e Glanzstoff -
Fabri k Lovosice , Mannesmann-Komotau , der IG-Tochte r Tefa un d der Siemens -
Auslandsunternehmunge n Siemens-Österreich , Elektrotechn a Pra g un d SEAG . 
Ergänz t werden diese Beständ e durc h Teile von in Potsda m zugängliche n Firmen -
archiven , u . a. der Dresdne r Bank , der Deutsche n Bank , der I G  Farbenindustri e AG 
un d von Siemens . Insbesonder e in den zentra l wichtigen Branche n Chemie , Maschi -
nenba u un d Elektrotechni k ist dami t die Aktivität der reichsdeutsche n Wirtschaf t in 
der ČSR gut dokumentiert . 

Auf tschechoslowakische r Seite erwies sich als eine Fundgrub e ersten Range s das 
Archiv der Staatsban k der ČSFR , das die Akten einer Reih e von Großbanke n auf-
bewahrt , welche durc h ihre umfangreiche n Industriebeteiligunge n sowohl auf die 
Auslandsbeziehunge n der tschechoslowakische n Wirtschaf t als auch auf die Aktivi-
täte n deutsche r Unternehme n in der ČSR Einflu ß nahmen . Aus dem Bestan d „Ge -
werbebank " konnte n exemplarisch e Materialie n zu den Beteiligunge n dieses wohl 
wichtigsten Finanzinstitut s der Erste n Republi k bei den Siemens-Töchter n un d 
der Böhmische n Glanzstoff-Fabri k ausgewerte t werden . D a die Tätigkei t dieser 
Firme n auch auf deutsche r Seite dokumentier t ist, ergibt sich hier eine außerordent -
lich interessant e Doppelperspektive . 



S T U D I E S O N T H E H I S T O R Y 

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

By Stanley B. Winters 

Th e thre e book s discussed below are par t of an ongoin g effort by th e Centra l Arch-
ives of th e Czechoslova k Academ y of Science s (ČSAV) to advertise its holding s and 
issue scholarl y studie s relate d to its mission 1; Th e two volume s in Series B, for 
example , anticipate d th e 1991 centennia l celebratio n of th e foundin g of th e CSAV's 
remot e ancestor , th e Czec h Academ y of Sciences , Literatuř e and Arts of Empero r 
Franci s Joseph , which was succeede d by th e Czec h Academ y of Science s and Arts 
(ČAVU ) when th e Czechoslova k Republi c was create d and th e Academy' s nam e 
was changed . Then , in 1952, th e Czec h Academ y was dissolved and th e ČSAV was 
founded . Now , with th e dissolutio n of th e ČSAV, a new set of acronym s has been 
devised. 

Volume I in Series B, Česká Akademie věd a umění 1890-1952: Inventář fondu is 
divided int o thre e sections : first, a helpfu l brief histor y of th e ČAVU with an accoun t 
of collectio n developmen t and arrangement , a bibliograph y of relevan t literatuře , and 
a list of th e subject heading s in th e Inventory ; second , th e Inventory , consistin g of 
each item' s assigned numbe r to a tota l of 1,404, an abstrac t of th e item' s content s and 
its dates , and th e carto n number ; third , separat e indexes for persons , places, organiza -
tions , and topic s mentione d in th e Inventory . While othe r repositorie s would need to 
be searched , on e obviously could find man y valuable source s in th e Centra l Archives. 
Fo r example , it hold s paper s of publishin g house s (Orbis , Melantrich) , foundation s 
(Masarykov a akademi e práce , Matic e česká) , and individual s (historian s Franti -
šek Kutnar , Zdeně k Tobolka ; architec t Bohumi l Hübschmann ; scientist s Aleš 
Hrdlička , August Seydler) . In short , thi s is an excellen t user' s guide. 

Volume I I in Series B, Vznik České Akademie věd a umění v dokumentech contain s 
55 letters , records , and report s in thei r Germa n and Czec h Originals, writte n between 
1880 and 1892, pertainin g to th e negotiation s tha t culminate d in th e establishmen t and 
functionin g of th e ČAVU . Th e documents , each annotate d by Jiř í Beran with detail -
ed notes , begin with th e reques t by th e Roya l Bohemia n Societ y of Science s in Marc h 

1 Š lech tová , Alena/Levora , Josef/Beran , Jiří: Česká akademi e věd a umění . Inventá ř 
fondu [The Czech Academy of Sciences and Arts. An Inventor y of the Archives]. Ustředn í 
archív ČSAV, Prah a 1989, 265 pp. (Prác e z dějin ČSAV 1B). -  B e r an , Jiří: Vznik České 
akademi e věd a uměn í v dokumentec h [The Formatio n of the Czech Academy of Sciences and 
Arts. Documents] . Ústředn í archív ČSAV, Prah a 1989, 446 pp. (Prác e z dějin ČSAV 2B). -
N o v ý , Luboš (ed.) : Studies of Czechoslova k Historian s for tfie 18th Internationa l Con -
gress of the Histor y of Science . Ústředn í archiv ČSAV, Prah a 1989, 290 pp. (Prác e z dějin 
ČSAV 1C). 
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1880 to th e Empero r tha t it be converte d int o an academ y of science s tha t would pro -
mot e science and cultur e bette r tha n th e century-ol d Societ y itself was capabl e of 
doing . Th e governmen t denie d th e reques t on th e grounds , amon g others , tha t an 
exclusively Czec h institutio n would offend th e German s and would clash with th e 
mission of th e Imperia l Academ y of Science s in Vienna . Th e nee d for a new academy , 
however , was irrepressible in an era of advancin g science and Czec h nationalism . Th e 
cause was taken up by Josef Hlávka , a wealth y architec t and builde r who was alread y 
supportin g th e sciences , arts , and educatio n before offering on 15 Decembe r 1887 to 
donat e 200,000 gulden towar d foundin g an academy . (Documen t N o . 4) As Beran 
brings ou t in his valuable 83-page introduction , th e rock y road to success was pavěd 
by Hlávka , who was a deput y in Parliamen t and th e Bohemia n Diet , throug h his tact -
ful approache s to governmen t officials and influentia l Old Czec h politicians . Thu s it 
cam e to pass tha t on 23 Januar y 1890, th e Emperor , actin g upo n th e recommendatio n 
of Ministe r of Publi c Worship and Educatio n Baron Gautsch , issued a resolutio n 
approvin g th e Czec h Academ y and giving its By-Laws. (Documen t N o . 42) Th e quali-
ty of nominee s to th e ne w Academ y become s clear from th e list of its initia l members , 
who were distinguishe d no t onl y by thei r caref ully describe d achievement s (e. g., L. Če -
lakovský, A. Dvořák , J. Gebauer , A. Jirásek, J. V. Myslbek, A. Seydler) but also by 
proven loyalty to th e values of th e established orde r (e. g., J . Hlávka , H . Jireček , J. Ka-
lousek, J. Kvíčala, W.W. Tomek) . Th e idea of a new type of academ y was propa -
gated in th e early 1860s by th e natura l scientis t J. E. Purkyn ě and in th e mid-1880 s by 
thesociologistandphilosopherT . G . Masaryk . Beranseesitsfulfillmentasparto f acom -
plex proces s by which science , broadl y conceived , becam e an organi c par t of moder n 
Czec h culture . Th e boo k has a list of th e charte r member s of th e Academy , a chrono -
logical survey of major events, and a biographica l inde x of all person s mentione d in it. 

Volume I in Series C consist s of eight essays writte n by Czec h and Slovák scholar s 
for th e 18th Internationa l Congres s of Historica l Science s in Hambur g and Munic h in 
1989. Alena Misková leads off with "Histor y of Scientifi c Cinematograph y within 
th e Czechoslova k Academ y of Sciences " (pp . 9-53) , a discussion of th e connection s 
betweeen film makin g and th e scientific discipline s from 1911, when th e first Czec h 
scientific film is believed to have been made , to th e 1970s. Between th e wars th e lead-
ing practitione r was th e Brn o plan t physiologist Vladimír Ulehl a (1888-1947) . Hi s 
student , botanis t Jan Calábe k (bor n 1903), helpe d foun d th e Czechoslova k Societ y for 
Scientifi c Cinematograph y of th e ČSAV. Pet r Vágner follows with "Social Assertions 
of Czechoslova k University-Educate d Chemist s from 1990 tili 1939: A Survey of Pos -
sibilities and Limit s of Historica l Analysis of th e Problem " (pp . 55-105) . Thi s is an 
ambitiou s essay with divergent subtheme s tha t somewha t diffuse its impact . Vágner 
begins with an idealistic affirmatio n of th e mission of science "to penetrat e as deep as 
possible to th e essence of mechanism s and principle s of th e processe s of scientific 
knowledge, " and he sees th e methodolog y of th e histor y of science as aidin g "no t 
merel y to explain past events" but also to "positively influenc e ou r deed s and contri -
but e to solving problem s . . . of présen t and futur e science " (pp . 55-56) . But , in th e 
end , thi s boils down to th e instrumenta l aim of contributin g "to th e overall ideologica l 
preparatio n of universit y students " and promotin g thei r "strategie thinking" . These 
foggy abstraction s are followed by th e result s of Vagner's diligent traekin g of th e 
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.educatio n and caree r path s ("social assertions") of graduat e chemist s and chemica l 
engineer s of Charle s Universit y and th e Pragu e Technica l University . H e conclude s 
tha t th e Job marke t dictate d studen t concentrations ; tha t th e Universit y was mor e 
expensive tha n th e Technica l Schoo l and tende d to tur n ou t secondar y schoo l teachers , 
theoretica l researcher s and pharmacists , while th e Schoo l produce d industria l resear-
cher s and managers ; but tha t th e Universit y graduate s fared bette r in th e economi c de-
pression ofth e 1930s because thei r profession s were mor e secure , wherea s th e manager s 
and engineer s faced competitio n from graduate s of Brn o Universit y and th e Germa n 
Technica l Universit y in Prague . In a thir d sub-theme , Vágner examine s th e job place -
men t experience s of graduates , a valuable discussion tha t criticize s th e lack of institutio -
nal concer n over studen t admission s in excess of professiona l employmen t opportuni -
ties, th e loss of contac t with graduates , and th e brain drain throug h thei r emigratio n or 
entryintooccupationsforwhic h the y werenottrained.Mosto f thi s essay isaninstructiv e 
contributio n to th e histor y of technica l education ; th e openin g section is irrelevant . 

An essay by Lubo š Nový , "Les pays tchěque s vus par PEncyclopédie " (pp . 107-
136), examine s 107 article s on Bohemia , 21 on Moravia , and 36 on what was later 
Slovakia in th e great Frenc h referenc e work. Nov ý finds imprecision s and error s of 
fact in th e article s but acknowledge s th e limitation s unde r which thei r author s work-
ed. H e observes tha t the y laid th e basis for later serious stud y of thei r subjects. Edu -
ard Wondrá k next writes abou t "Politisch e Begleiterscheinunge n der im Jahr e 1746 
gegründete n ersten Gelehrtengesellschaf t in der österreichische n Monarchie " (pp . 
137-152) . H e hold s tha t Austria lagged behin d Western Europ e in th e foundin g of 
academie s and learne d societie s mainl y because of Jesuit intervention , th e authorities ' 
fear of Freemasonry , and inadequat e statě support . After a concis e review of th e deve-
lopmen t of scientific societies , beginnin g in early seventeenth-centur y Italy , he dis-
cusses th e first private learne d society in th e Bohemia n lands , established in Olomou c 
in 1746. I t broke th e ice largely because of th e family merit s of its founder , Baro n 
Josep h Petrasc h (1714-1772) . At Coun t Haugwitz' s invitation , he drafted a proposa l 
for new academies , but nothin g materialized . 

Followin g Wondrák , Jan Jank o appropriatel y writes on "Science , Publi c Opinio n 
and an Absolutist State : Th e Demand s of [the ] Scientifi c Communit y in Bohemi a at 
th e Beginnin g of th e 19th Century " (pp . 153-185) . After notin g th e vacuum in scien-
tific leadershi p resultin g from th e Stagnatio n of th e Roya l Bohemia n Academ y of 
Sciences , he describe s ho w various initiative s were offered unti l a ne w concep t was 
advance d by Filip Maximilia n Opi z (1787-1858 ) and Christia n Car l Andr é 
(1763-1831) . The y saw science as neithe r purel y theoretica l and élitist no r strictl y uti -
litarian and populär . The y linked researc h with instruction , the rationa l with th e prac -
tical , as for instanc e by educatin g farmer s so as to improv e agriculture . Such pioneer s 
influence d J. E. Purkyne' s conceptio n of th e Organizatio n of scientific work, includ -
ing his proposa l for an academ y as a comple x of researc h institutes . With Purkyn ě 
also mature d th e idea of a self-governin g scientific Communit y forme d alon g nationa l 
lines tha t would integrat e scientific institution s bette r to serve social function s and to 
resist cooptatio n int o th e Habsbur g monarchy' s power structure . Th e ne t result , 
Jank o concludes , was to postulát e a new type of dynami c Academ y tha t would brin g 
Bohemia n science closer to advance d similar institution s in Western Europ e but 
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distinctiv e in its own right.  Thi s is a provocativ e synopti c essay tha t encapsulate s a 
Centur y of intellectua l histor y in admirabl e fashion . 

We tur n eastward with Pavel Hapak' s "The System of Technica l School s in Slovakia 
in th e Secon d Hai f of th e 19th and Earl y 20th Century " (S. 187-212) . Accordin g to 
Hapák , th e need for technica l school s was apparen t by th e mid-1860 s and especially 
by 1900, when th e industria l revolutio n was complete d in Hungar y "and thu s in 
Slovakia, " traditionall y Hungary' s "most advanced " industria l region (S. 187-190) . 
Encouragemen t by Chamber s of commerc e and trad e and th e press helped , but th e 
decisive impetu s cam e from th e Hungaria n Ministr y of Cultur e and Educatio n and th e 
Ministr y of Agriculture , Industr y and Commerce , which regulate d technica l school -
ing and supporte d applied researc h tha t benefite d th e economy . At th e Košice Schoo l 
of Mechanica l Engineering , theoretica l course s were linked with practica l trainin g by 
th e late 1870s, but it was run on a modes t scale, so tha t onl y 326 person s had graduate d 
by 1915. Hapak' s survey also covers technica l schoolin g in metallurgy , woodwork -
ing, weaving, lacemaking , and agriculture . Košice was a major center , with other s at 
Pressburg , Banská Bystrica, and Kežmarok . Thi s is a workmanlik e essay tha t credit s th e 
Hungaria n statě with assisting Slovák technica l education , no t from altruism but to 
help farmin g and crafts; but even while it was doin g this , Hapá k writes, paradoxicall y 
it was quickenin g rura l impoverishmen t and giving impetu s to mass emigratio n 
throug h "one of th e mos t reactionary " tax Systems in Europe . 

Th e essay by Roma n Holec , "Mechanize d Ploughin g and th e Role of th e State , in 
Slovakia (1848-1918) " (pp . 213-241) , focuses on th e transitio n from th e use of 
human s and horsepowe r to steam and petro l powere d vehicles, bu t with attentio n to 
th e social and nationa l forces tha t affected technologica l chang e in Hungaria n farming , 
an d thu s in Slovakia. Large farms were best able to utilize th e new devices, and statě 
policy favored the m even to th e poin t of permittin g th e flight of capita l to impor t farm 
machinery , especially from Germany . Occasionall y Hole c goes int o minut é detai l 
abou t agricultura l machin e technology , bu t he remind s us of th e larger context , for 
example , by notin g tha t th e statě supporte d th e quest for ne w knowledge from 
advance d foreign countries , but no t when Slovaks and Czech s were involved: al-
thoug h bot h lived in a commo n empire , Hungaria n officials feared "politica l misuse of 
economica l contacts " by Slovák politician s tha t migh t favor Czech-Slova k mutualit y 
(p . 231). Hole c asserts tha t Hungar y showed no prejudic e towar d specific devices or 
energy sources , at least unti l World War I , when moto r driven machine s got prefe-
rence . Th e impressio n of Slovakia on e gets from thi s essay is of a less industriall y 
develope d region tha n tha t suggested by Hapák . 

Th e final essay, by Magd a Juřicová , is titled "The Organizationa l Base of Scienc e in 
Slovakia" (pp . 243-276) . I t trace s th e evolutio n of scientific institution s ther e from 
1918 to 1953, when th e Slovák Academ y of Sciences , was founded . Acknowledgin g 
tha t she is dealin g with a muc h discussed subject, th e autho r emphasize s selected f eature s 
of educatio n and learning , includin g th e Situatio n unde r Hungaria n rule , elementar y 
schooling , th e Komensk ý University , th e Šafařík Learne d Society , Matic a slovenská, 
and various museums , researc h institutes , and technica l schools . Tha t old scores have 
no t been resolved by scholar s is visible in her referenc e to "violent Hungarianizatio n 
attempts " in schoolin g (p . 245), as contraste d with Géz a Jezensky' s recen t fiat denia l 
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of any validity to mentio n of "ruthles s Magyarization" , legal discrimination , or politi -
cal pressure (A History of Hungary. Ed . by Pete r F . Sugar, Pete r Hanák , Tibo r Frank . 
Bloomingto n 1990, p . 275). Jurkov á remarks , withou t elaborating , th e negative effect 
of th e idea of "a single Czechoslova k natio n as Stat e ideology" on Komensk ý Univer -
sity, but generousl y credit s its Czec h faculty member s with having elevated th e level 
of teachin g and researc h in Slovakia throug h thei r expertise . Th e various institution s 
are presente d with attentio n to thei r founding , resources , programs , graduate s or 
achievements , and , where significant , thei r wider impact . Amon g measure s credite d 
to th e Slovák statě in 1939 and after are th e foundin g of a new Slovák Learne d Society , 
publicatio n of Slovenská vlastivěda and scholarl y monographs , and th e creatio n in 
1942 ofth e Slovák Academ y of Science s and Arts. Th e Academy' s structur e and activi-
ties, occupyin g abou t one-thir d th e essay, are concretel y set forth . It was supersede d 
in 1953 by th e Slovák Academ y of Sciences , whose foundin g Juřicov á hails as a land -
mar k tha t opene d a new stage "in correspondenc e to th e requiremcnt s of Socialist 
society" and to world researc h trends . Thi s is on e of a very few such hortativ e usages 
in a collectio n tha t is broa d in chronologica l sweep and enlightenin g in content . An 
outlin e of "The Organizatio n of th e Histor y of Scienc e and Technolog y in Czecho -
slovakia" (p . 277-287) , with name s and addresses as of Januar y 1989, complete s th e 
volume . 



BÖRSE DER E R I N N E R U N G E N : 
V E R G A N G E N H E I T S B E W Ä L T I G U N G AUF E N G L I S C H 

Von Eva Schmidt-Hartmann 

Auf der Hauptgeschäftsstraße im Londoner Viertel Blackheath trägt ein Laden zwi-
schen einer Bäckerei und einem Weingeschäft das Schild Age Exchange; eine kuriose 
Firma! Lose dem Sinn nach übersetzt, heißt das etwa „Börse der Erinnerungen". 
Tritt man hinein, versinkt man zwischen nostalgisch anmutenden Möbeln und hun-
derterlei Kleinkram aus Großmutters Zeiten. Man wird auch tatsächlich freundlich 
meist von Großmüttern empfangen, bekommt duftenden Kuchen mit traditionellem 
englischem Tee und darf sich nach Belieben mit all den liebevoll gepflegten Schätzen 
des vergangenen Alltags beschäftigen. 

Die scheinbare Idylle aus alten Zeiten täuscht jedoch; bleibt man da nämlich eine 
Weile ruhig sitzen, begegnet man vielen betriebsamen Besuchern. Ältere Menschen 
treffen sich hier zu einer Tasse Tee, andere kommen, um ihre Schätze zu der Riesen-
sammlung beizusteuern, eine Schürze etwa oder aber ein Stück noch verpackter Seife 
aus der Vorkriegszeit. Aber auch eine Gruppe Schulkinder kommt, um sich Spiel-
zeug aus der Kriegszeit anzuschauen. Aus dem Nebenraum dringen Geräusche, die 
auf eine Theaterprobe hindeuten, und ein Verleger breitet die Korrekturfahnen eines 
neuen Buches aus. Die Geschäftigkeit entspricht dann durchaus der Hektik draußen, 
auf der Hauptstraße von Blackheath. 

Age Exchange ist ein faszinierendes und originelles Experiment im neuen Umgang 
mit Geschichte. Die ehemalige Pädagogin Pam Schweitzer, die Seele und treibende 
Kraft dieses Unternehmens, entwickelte in etwa zehn Jahren ihre Idee in beeindruk-
kender Weise zu einem mehrdimensionalen Modell angewandter Geschichtsfor-
schung. Mit jährlicher Unterstützung von rund 150000 Pfund durch mehrere Lon-
doner Gemeindeverwaltungen und private Stiftungen und weitere etwa einhundert-
tausend Pfund Eigeneinnahmen jährlich werden hier ein Museum, ein Archiv und eine 
Theatertruppe unterhalten, die Publikation von Büchern ermöglicht und zahlreiche 
gemeinnützige Projekte unterschiedlicher Art, insbesondere für Schulkinder und 
ältere Menschen, betrieben. Und alles dreht sich um die noch lebendige Geschichte, 
nämlich um die Erinnerungen lebender Menschen. 

Am Anfang standen zwei neue, aber durchaus im eigentlichen Sinne geschichts-
trächtige Ideen: einerseits die in der Geschichtsforschung neuerdings populäre Kon-
zeption von oral history, andererseits die immer drängendere Suche nach neuen 
Lebensformen für alte Menschen. Pam Schweitzer verband diese beiden Ideen in einer 
ungewöhnlichen Weise zunächst mit ihrer Vorliebe für das Theater. Sie versammelte 
um sich eine Gruppe von Menschen, die ihre älteren Mitbürger nach den Erfahrungen 
zu einzelnen Themen aus der Vergangenheit befragten und die gesammelten Inter-
views in einer losen Form zu Theaterstücken verarbeiteten. Diese Theaterstücke 
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wurden dann von Schulkindern aufgeführt und von den jeweils beteiligten älteren 
Menschen kommentiert. Daraus ergab sich nicht nur eine neue Form von Kommuni-
kation zwischen den Generationen, sondern allmählich eine ganze Reihe von durch-
aus unterschiedlichen Projekten. 

Zunächst einmal entwickelte sich aus diesen Anfängen eine inzwischen mit profes-
sionellen Schauspielern arbeitende Theatertruppe, die erfolgreich in Schulen, Alters-
heimen und auf Kleinbühnen aller Art einzigartige Aufführungen bietet. Das Stück 
vom Leben an der Themse beispielsweise bietet Einblicke in die Erinnerungen von 
Menschen mehrerer Generationen, deren Lebenswege in irgendeiner Weise mit dem 
großen Londoner Fluß in Verbindung standen; die sich wandelnde Funktion eines 
Flusses im Leben moderner Städte, Entwicklungen in Industrie und Handwerk, im 
Hafen, Verkehrsentwicklung von London oder die Freizeit und unsere Vorstellungen 
von einem großen Strom sind einige der vielschichtigen historischen Aspekte, die ein 
solches Theaterstück vermittelt. Das Leben in englischen Schulen aus den zwanziger 
und dreißiger Jahren oder die Erfahrungen von Kindern aus fünf westenglischen Dör-
fern werden durch andere Bühnenstücke vorgestellt, die weihnachtlichen Traditionen 
oder Entwicklungen im Gesundheitswesen, Freizeitbeschäftigung oder die Erfahrun-
gen am ersten Arbeitsplatz vor 50 Jahren von unterschiedlichen Menschen sind andere 
Theaterthemen. 

Bald hat sich jedoch bei dieser Theaterarbeit herausgestellt, daß die zu diesem 
Zweck geführten Interviews überaus interessantes historisches Material boten, das bei 
einem weit größeren Kreis Anklang fand als die Theateraufführungen erreichen 
konnten. Nun begann Pam Schweitzer die begleitenden Materialien in Büchern fest-
zuhalten; daraus ist inzwischen eine vielbeachtete Reihe von rund zwanzig sorgfältig 
zusammengestellten und oft mit einschlägigen photographischen Dokumenten 
ergänzten Publikationen hervorgegangen. 

Die rege Zusammenarbeit mit älteren Menschen führte im Jahre 1987 jedoch auch 
zur Errichtung von heute schon bemerkenswerten Sammlungen musealen Charakters 
in einem ehemaligen Lebensmittelgeschäft in Blackheath. An die 15000 Besucher 
empfängt dieses Zentrum jährlich und ist dabei stolz, ein einzigartiges Museum zu 
sein, in dem die ausgestellten Objekte nicht hinter Glas zur Ansicht vorliegen, sondern 
frei angefaßt und ausprobiert werden können. Die Sammlungen bestehen aus allerlei 
Gegenständen aus dem Alltagsleben der vergangenen drei bis vier Generationen. 
Einerseits werden sie von älteren Menschen als Erinnerungsgegenstände gehegt, 
zugleich aber dienen sie Kindern und Jugendlichen zur handgreiflichen Begegnung 
mit vergangenen Lebensformen ihrer Umwelt. Aus diesen stetig wachsenden Samm-
lungen werden inzwischen auch Wanderausstellungen zusammengestellt und in 
Schulen, Altersheimen, lokalen und regionalen Bürgerzentren oder in Museen und 
Galerien weitergereicht. 

Der Erfolg dieser Aktivitäten führte allmählich zur Entwicklung großangelegter 
sozialpädagogischer Projekte. Dabei stehen unterstützende Leistungen für Schulbil-
dung aller Altersgruppen im Vordergrund. Es wurde hier aber auch ein wichtiges Bil-
dungszentrum für das Pflegepersonal älterer Menschen entwickelt. Neben der Förde-
rung von gegenseitigem Verständnis zwischen verschiedenen Generationen zeigten 
sich nämlich auch große Erfolge bei der Bewältigung sozialpsychischer Probleme in 
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der Gerontologie. So wie die Erinnerungen und ihre Verarbeitung mit zunehmendem 
Alter einen immer höheren Stellenwert im Leben einzelner einnehmen, so hilft die 
anregende Unterstützung in dieser Hinsicht, die damit verbundenen Probleme in der 
gesellschaftlichen Isolation alter Menschen zu lindern. 

In Blackheath ist also inzwischen ein Team von Sozialarbeitern damit beschäftigt, 
nicht nur mit älteren Menschen selbst zu arbeiten, sondern auch das Pflegepersonal im 
Umgang mit älteren Menschen hinsichtlich ihrer Erinnerungsbildung zu schulen. 
Anregung und Ermutigung zur Mitteilung vergangener Erlebnisse durch Gespräche 
und gruppenbildende Aktivitäten mit Hilfe gemeinsamer Erinnerungen erweisen sich 
dabei als höchst wirksame Wege zur Beschäftigungstherapie bei älteren, ja sogar auch 
psychisch belasteten Personen aller Altersstufen. 

Dabei bietet neuerdings die „Erinnerungsbörse" auch schon thematisch zusammen-
gestellte Pakete von je rund zwanzig Gegenständen an, die als Stimulation für einzelne 
Erinnerungskreise dienen. Die gebotene Auswahl reicht von Kinderspielen über 
Waschgegenstände, das Kochen, Sich-schick-Machen bis zu Schulsachen oder 
Begleitgegenständen für einen Einkaufsbummel. Jeder solchen Reminiszenzen-Box 
liegt eine Anleitung bei, die Erläuterungen zu einzelnen Gegenständen bietet und 
Anregung zu ihrer Verwendung als Gesprächsstoff mit einzelnen oder in Gruppen. 

Das ist freilich eine andere Geschichte, die in den zahlreichen Aktivitäten der Age 
Exchange an die Menschen herangetragen wird, als wir, besonders in dem heute viel-
zitierten mitteleuropäischen Raum, aus den Schulbüchern kennen. Hier haben keine 
Könige und keine Regierungen Platz, ja nicht einmal allzu vielen Politikern begegnet 
man in dem in dieser Weise geförderten historischen Bewußtsein. Hier spielen aller-
dings auch keine sozialen oder ideologischen Konflikte die zentrale Rolle. Wie es Pam 
Schweitzer formuliert: „Uns interessiert keine große Politik, sondern ausschließlich 
das Alltagsleben." Freilich wissen heute längst auch die Fachhistoriker den Wert die-
ser Erkenntnisse zu schätzen; sie verlieren allerdings gewöhnlich kaum Zeit und Ener-
gie mit der Frage, wie ihre derartigen Erkenntnisse praktisch umgesetzt und direkt 
nützlich gemacht werden können, wie orale Geschichte wirklich gesprochen und im 
Sprachgeschehen tradiert werden kann. 

Oral history ist allerdings erst auf diese Weise wirklich, was sie zu sein bisher noch 
immer versäumt hat: nicht nur mündliche Quelle für die Zeithistoriker, wie man bis-
her ausschließlich gemeint hat, sondern wirklich gesprochene Erinnerung. Nicht nur 
Einblick ins Geschehene, sondern auch dessen Wiederholung in der gehörigen 
Abstraktion. Und das ist, in wenigen Worten, die allgemeingültige Definition für 
Geschichte in unserem kulturellen Selbstverständnis. 

In London zeigt sich dabei deutlich, daß die vielbeschworene Alltagsgeschichte 
eine vielschichtige und unmittelbare Wirkung ausüben kann. Es ist nur ein kurzer 
historischer Abschnitt, um den es hier geht; es ist freilich ein überaus wirksamer Zeit-
abschnitt. Die lebendige Geschichte, d.h. die Vergangenheit, welche über drei bis vier 
Generationen zurückreicht, gerade so weit zurück, wie sich die noch lebenden Men-
schen erinnern, prägt wie bekannt unser gesamtes historisches Bewußtsein. Das, was 
„noch lebt", wird nämlich oft zurückprojiziert, und gerade dieser Aspekt unserer 
Vergangenheit wird durch Age Exchange in einer ungewöhnlichen Weise ins Gespräch 
gebracht. Jene Aspekte aus der Vergangenheit werden hier noch einmal nacherlebt 
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und in den Fokus der historischen Aufmerksamkeit gebracht, die oft unausgespro-
chen von Stereotypen überdeckt oder gar voll verdrängt werden. Es entsteht der 
„Zeithorizont" solcherart noch einmal von neuem, wenn auch natürlich lückenhaft. 

In England steht dabei heute der allgemeinbildende und sozialtherapeutische 
Aspekt im Vordergrund1. In Ländern ohne ähnliche historische Kontinuitäten, wie 
sie Großbritannien kennt, drängt sich freilich bei diesen Aktivitäten ein anderer 
Gedanke auf: die Chancen, die eine solche Beschäftigung mit der Vergangenheit bei 
der Bewältigung von Generationskonflikten sowie für die Herausbildung des all-
gemeinem gesellschaftlichen Konsens bietet. Man kann sich sehr wohl vorstellen, wie 
ergiebig sich ein solches Modell im Umgang mit der soeben zu Ende gegangenen kom-
munistischen Epoche in unseren Nachbarstaaten erweisen könnte; leider haben schon 
die ersten diesbezüglichen Gespräche in Prag die allbekannte Schwierigkeit wieder 
einmal bewiesen. Dort, wo neue Ideen am dringendsten gebraucht werden, fehlt es 
meistens an materiellen Voraussetzungen, um sie aufzugreifen! 

1 Über ähnliche Bemühungen in Deutschland informiert u. a. Pau l , Gerhard/S c h o ß i g , 
Bernhard (Hrsg.): Die andere Geschichte. Geschichte von unten. Spurensicherung. Ökolo-
gische Geschichte. Geschichtswerkstätten. Köln 1986. (Dort wird auch über Stadtteil-
Erzählkreise für Senioren berichtet.) 



V E R G A N G E N H E I T S B E W Ä L T I G U N G : W AS K A N N 

D I E G E S C H I C H T S W I S S E N S C H A F T B E I T R A G E N ? 

Mi t einiger Befürchtun g sahen diesma l die Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m 
der von ihne n End e Oktobe r in Bad Wiessee organisierte n Tagun g über die Möglich -
keiten der Historike r entgegen , zur Vergangenheitsbewältigun g beizutragen . Es war 
die dritt e der vier Sonderforschungskonferenzen , die mit der Unterstützun g des Stif-
terverbande s der deutsche n Wissenschaft nac h der Befreiun g der Tschechoslowake i 
im Herbs t 1989 den Bohemiste n in Deutschlan d un d andere n westlichen Länder n 
sowie ihre n Kollegen aus der Tschechoslowake i die Möglichkei t bieten sollten , über -
greifende Frage n zu diskutiere n un d neu e Gelegenheite n zur Kooperatio n nac h dem 
Wegfall der kommunistische n Barriere n in Europ a zu erforschen . „Vergangenheits -
bewältigung" ist ein vor allem in Deutschlan d nac h dem Zweite n Weltkrieg geprägter 
Begriff, un d viele Historike r stehe n diesem Schlagwor t skeptisch bis ablehnen d gegen-
über . 

Dementsprechen d wurde Unbehage n im Umgan g mit dem heut e populäre n Schlag-
wort „Vergangenheitsbewältigung " vielfach gleich zu Beginn der Tagun g zum Aus-
druc k gebracht . Am End e herrscht e dennoc h eine ungewöhnlich e Befriedigun g über 
ihre n Verlauf, die vor allem den fruchtbare n Diskussione n sowohl einzelne r Referat e 
wie auch allgemeine r Frage n hinsichtlic h der Rolle un d der Möglichkeite n der Ge -
schichtswissenschaf t in moderne n Gesellschafte n un d insbesonder e in Zeite n großer 
Umbrüch e entsprang . Es wurde klar, daß der Umgan g mit „schwierige r Vergangen-
heit " eine vieldimensional e Angelegenhei t ist, die nie eindeuti g thematisc h ode r 
zeitlich abgegrenz t werden kann , die dennoc h in einzelne n greifbaren un d spannen -
den Auseinandersetzunge n mi t grundlegende n Frage n des gesellschaftliche n Bewußt -
seins begrifflich erfaßt , beobachte t un d analysier t werden kann . Bildhaft gesagt, am 
End e der Tagun g wurde weniger von Vergangenheitsbewältigun g gesprochen , son-
dern eher vom Bemühen , die lebendige Vergangenhei t zu „zivilisieren" , im Sinn e 
einer kritische n rationale n Reflexion un d Auseinandersetzun g mi t sowohl über -
greifenden gesamtgesellschaftliche n Zusammenhänge n wie auch mi t individuelle n 
menschliche n Erfahrungen . 

Jan Křen un d Mila n Otáha l stellten zu Beginn die Grundzüg e der in der Tschecho -
slowakei nu n beginnende n freien Entfaltun g öffentliche r historische r Debatte n dar , 
die vielfach auf ältere historisch e Diskussione n sowie die unabhängige n Entwicklun -
gen tschechoslowakische r Historiographi e der vergangene n Jahrzehnt e anknüpfen . 
Demgegenübe r wurde n an Einzelbeispiele n vergleichbar e Debatte n aus Deutschlan d 
seit dem Zweite n Weltkrieg erörtert . Wolfgang Benz beschäftigt e sich mi t der Rezep -
tion des Judenmorde s in Deutschland , Christian e Brenne r mit der Instrumentalisie -
run g un d Institutionalisierun g des Antifaschismu s in der deutsche n Nachkriegs -
geschichte , un d Constanti n Goschle r stellte die Problemati k der Wiedergutmachun g 
dar , wie sie in der Bundesrepubli k diskutier t un d praktizier t wurde . Christop h 
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Kleßman n analysiert e die Unterschied e un d Ähnlichkeite n in den Belastunge n durc h 
die Vergangenhei t in Deutschlan d nac h 1945 un d nac h 1989; einen Anlaß zur inter -
nationa l vergleichende n Betrachtun g des Umgang s mit der Vergangenhei t bote n 
Andrea s Maislinge r un d Wlodzimier z Borodziej , währen d Han s Hennin g Hah n un d 
Bedřic h Loewenstei n theoretisch e un d methodisch e Ansätze in die Diskussio n ein-
brachten . Utt a Müller-Hand l stellte die Ergebnisse ihre r langjährigen Forschun g im 
Bereich der Oral History am Beispiel von Analysen vor, die sich intensi v mit den Erin -
nerunge n vertriebene r sudetendeutsche r Fraue n beschäftigte n un d dem Proble m indi -
vidueller Umgangsforme n mi t traumatische n Erlebnisse n nachgegange n sind, Jürgen 
Faulenbac h führt e in die Diskussio n die konkrete n Erkenntniss e ein, die in der Bun -
desrepubli k angesicht s der Bemühunge n gesammel t wurden , historisch e Erfahrunge n 
im Bereich der politische n Bildun g umzusetzen . Mi t dem Refera t von Vera Ebels-
Dolanov a über die Erinnerunge n an die Jude n un d Deutsche n im öffentliche n tsche -
chische n Gedächtni s wurde n die Tagungsteilnehme r zurüc k in die unmittelba r böh -
mische n historische n Zusammenhäng e geführt , worau s sich eine spannende , leiden -
schaftlich e un d mehrmal s verlängert e Schlußdiskussio n ergab. 

Dari n wurde viel über die Ansätze zur Entmythologisierun g überlieferte r un d bis 
heut e weitgehen d im populäre n Geschichtsbewußtsei n lebendige r Vergangenheits -
bilder un d über ihre Instrumentalisierun g gesprochen , über Verdrängunge n un d neu e 
Fragestellungen , über soziale, kulturell e un d politisch e Implikatione n unterschied -
licher Geschichtsbilde r un d interpretatorische r Denkfigure n sowie über die Schwie-
rigkeiten bei der Such e nac h adäquate n Erklärungen . Dari n stan d zunächs t das Pro -
blem der Entmythologisierun g überlieferte r populäre r Bilder der Vergangenhei t im 
Vordergrund . Ausgehend von der Frage , welche Rolle historisch e Reflexione n den n 
überhaup t in der Gesellschaf t spielen , wurde die Möglichkei t der Instrumentalisie -
run g von Geschichtsbildern , andererseit s auch das methodisch e un d erkenntnistheo -
retisch e Instrumentariu m ihre r kritische n Auflösung erörtert . De r Einwurf , daß eine 
Gesellschaf t -  z.B . in der gegenwärtigen Situatio n die tschechisch e -  nich t alle Pro -
blembereich e ihre r Vergangenhei t auf einma l kritisch thematisiere n könne , provo -
zierte die Frage , wie un d unte r welchen gesellschaftlich-kulturelle n Voraussetzunge n 
die deutsche " Vergangenhei t in den böhmische n Länder n Eingan g in das Geschichts -
bild der tschechische n Gesellschaf t finden kann . 

Kontrovers e Überlegunge n entzündete n sich an der Feststellung , das tragisch e 
End e des deutsch-tschechische n Zusammenleben s sei eine „historisch e Katastrophe" . 
Diese r Begriff, so wurde argumentiert , unterstell e eine naturhaft e un d nu r fatalistisch 
hinzunehmend e Zwangsläufigkeit der geschichtliche n Entwicklung , die sich eher 
hemmen d auf analytisch e Fragestellunge n auswirke. Bei der Klärun g historische r 
Vorgänge seien offene Frage n die Regel; dies würde nich t hinreichen , eine von Wissen 
un d Wollen unabhängig e Unausweichlichkei t der historische n Entwicklun g als Argu-
menteinzuführen . Es komm e vielmeh r darau f an , das historisch e Kausalgeflechts o weit 
wie möglich rationale m Nachvollzu g zugänglich zu machen . Kan n also -  so die Frag e -
das End e des deutsch-tschechische n Zusammenleben s durc h die Vertreibun g „histori -
siert" werden im Sinn e der wissenschaftliche n Analyse von politische n Entscheidun -
gen, von Handlunge n un d Verantwortlichkeiten ? Unterschiedlich e Auffassungen 
ergaben sich auch in folgendem Punkt : Könne n un d sollen ethisch e Überlegunge n 



402 Bohemia Band 33 (1992) 

mit dem Rückblick und der Klärung „schwieriger Vergangenheit" verknüpft werden? 
Angesichts der gegenwärtigen Versuche in Osteuropa, die eigene jüngste Vergangen-
heit unter dem kommunistischen Regime aufzuarbeiten, berührte diese Überlegung 
auch die Frage, ob sich spezielle deutsche Erfahrungen bei der Aufarbeitung der 
Geschichte des Dritten Reiches so verallgemeinern lassen, daß sie auf andere Situatio-
nen übertragen werden können, die ebenfalls durch den Übergang von einer Diktatur 
zu einer demokratischen Gesellschaft gekennzeichnet sind, wie dies beispielsweise 
derzeit für die tschechische Gesellschaft gilt. Notwendigerweise schloß sich daran 
eine weitere Frage an: Müssen nicht geschichtliche Fragestellungen „entnationalisiert" 
werden zugunsten einer übergreifenden und problemorientierten Forschung? Der 
Komplex „Ethik/Moral und Geschichte" bündelte somit eine ganze Reihe weiterfüh-
render und methodologisch interessanter Fragestellungen. Gegen Stellungnahmen, 
die eine Vermengung von ethischen Problemen mit der historischen Analyse ablehn-
ten, wurde argumentiert, daß der ethische Diskurs selbst ein Teil der gesellschaft-
lichen Entwicklung sei, die Frage nach ethischen Verantwortlichkeiten also nicht bloß 
nachträglich und zusätzlich in die historische Untersuchung eingeführt werde. Über-
dies zeige sich, daß unaufgearbeitete historische Verantwortung (Verdrängungen) 
nicht einfach erledigt sei, sondern wiederkehren und die Gesellschaft belasten, ja 
„krank machen" könne. Dies führte zu der speziell auf die Tschechoslowakei bezo-
genen Frage, welche Folgen die unkritische Übernahme gängiger Vorstellungen vom 
Kommunismus für die sich jetzt entwickelnde demokratische Gesellschaft hat. In die-
sem Zusammenhang wurde auch die - angesichts des Zusammenbruchs der Tsche-
choslowakei - stärker werdende nationale Orientierung der tschechischen Gesell-
schaft thematisiert, die in mancher Hinsicht keinen fruchtbaren Boden bilde, um sich 
selbstkritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der Diskurs der 
Historiker aber müsse darauf gerichtet sein: Es komme darauf an, Vergangenheit zu 
„zivilisieren", und das hieße auch, sie der Kontrolle von Werten zu unterwerfen, die 
diese Vergangenheit nach ihren „besseren Möglichkeiten" befragen. 

Diese und andere Fragen wurden in Bad Wiessee lebhaft diskutiert. Mit Sicherheit 
können die Debatten keinen Anspruch auf Einmaligkeit erheben; dennoch deuteten die 
Vorbereitung und der Verlauf der Tagung darauf hin, daß im Kreise der Bohemisten 
sowohl in der Tschechoslowakei selbst als auch im Ausland die Tätigkeit der Historiker 
und ihre Ergebnisse im allgemeinen bisher in viel kleinerem Maße kritischer Prüfung 
unterzogen werden als in manchen anderen Bereichen der modernen Historiographie. 
Die in der tschechischen Öffentlichkeit häufigen Rufe danach, die Historiker mögen 
endlich die „objektive Wahrheit" mitteilen und erklären, „wie es damals wirklich war", 
entsprechen nicht dem heutigen Selbstverständnis der Historiker. Über ihre Möglich-
keiten, zum öffentlichen Diskurs Sinnvolles beizutragen, wurde ebenfalls diskutiert 
und dabei ein Konsens über weit bescheidenere Ansprüche erzielt. Daß eine entspre-
chende Aufklärung nicht von Historikern allein erfolgen kann, darüber war man sich 
ebenso einig wie über die Notwendigkeit, die gestellten Fragen an die Geschichte 
kritisch zu reflektieren. Damit hängt auch die Beobachtung zusammen, daß in den 
gängigen Auseinandersetzungen um die tschechischen Geschichtsbilder vor allem im 
Bereich der Neuzeit meist Fragen diskutiert werden, die mit den modernen wissen-
schaftstheoretischen und methodologischen Ansätzen wenig Gemeinsames haben. 
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O b ma n 1938 hätt e kämpfe n sollen, ob die Deutsche n hätte n vertriebe n werden 
müssen ode r ob sie nich t hätte n vertriebe n werden sollen, ob Beneš im Februa r 1948 
die Rücktrittsgesuch e nichtkommunistische r Ministe r hätt e ablehne n sollen ode r ob 
ein Einladungsschreibe n für die Interventio n der Warschauer-Pakt-Staate n im 
Somme r 1968 nac h Moska u geschickt wurde ode r nicht , sind mit Sicherhei t anregend e 
Frage n für Stammtische ; die Historike r in Bad Wiessee waren sich jedoch einig, daß 
viel subtilere , gleichzeiti g aber an die Wirklichkei t gerichtet e Frage n notwendi g sind, 
um die populäre n Klischee s un d Stereotype n aus dem Diskur s der Bohemiste n ebenso 
wie der gebildeten tschechische n Öffentlichkei t zu verdrängen . Als Gelegenheit , über 
das eigene Tu n un d den Stellenwer t der eigenen Tätigkei t im Gespräc h mi t andere n 
nachzudenken , erwies sich die Wiesseer Begegnun g im Kreise der Bohemiste n in der 
Ta t als ungewöhnlich , weshalb die Befürchtunge n um ihre Erfolgsaussichte n bei den 
Mitarbeiter n des C C durchau s berechtig t waren . Di e ungewöhnlic h große Zufrieden -
heit aller Teilnehme r am End e der Tagun g ebenso wie der Entschluß , entgegen den 
ursprüngliche n Pläne n doc h einen Tagungsband , un d das gleich in beiden Sprachen , 
der deutsche n un d der tschechischen , entstehe n zu lassen, legen den Verdach t nahe , 
daß das Schlagwor t von der „Vergangenheitsbewältigung " doc h nich t bloß ein leeres 
Wort ist. 

Münche n E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 

D R I T T E K O N F E R E N Z D E R H I S T O R I K E R K O M M I S S I O N 

In Stiřín , einem Schlößche n südlich von Prag , traf sich vom 7. bis 9. Oktobe r 1992 
die Deutsch-Tschechisch e un d -Slowakisch e Historikerkommissio n zu ihre r 3. Kon -
ferenz , dieses Mal , um über den „Weg in die Katastrophe : Da s End e des Zusammen -
lebens von Tschechen , Slowaken un d Deutsche n im gemeinsame n Staa t 1938-1948" 
zu diskutieren . Diese r Weg begann mi t dem Münchene r Abkommen , führt e über die 
nationalsozialistisch e Besatzungspoliti k in den böhmische n Länder n un d die deut -
schen Eingriffe in die Politi k des „Schutzstaate s Slowakei" zur Entstehun g der Aus-
siedlungsplän e im tschechoslowakische n Exil un d Widerstand , schließlic h zur Vertrei-
bun g un d Aussiedlung der Sudeten - un d Karpatendeutsche n in die Besatzungszone n 
Deutschlands . 

Josef Mace k sprach über den „Reichsga u Sudetenland" , Detle f Brande s über das 
„Protektora t Böhme n un d Mähren" , Jör g K. Hoensc h un d Ján Suško referierte n über 
die Grundzüg e un d Phase n der deutsche n Slowakeipoliti k bzw. die damalige slowaki-
sche Führungsschicht . Václav Kura l un d Han s Lember g behandelte n die Entstehun g 
un d allmählich e Radikalisierun g der Aussiedlungspläne . Schließlic h stellte Tomá š Sta-
něk , dem wir die erste wissenschaftlich e Darstellun g der Vertreibun g auf einer breite n 
Quellenbasi s verdanken , Überlegunge n über dere n Bedeutun g in der tschechische n 
Geschicht e un d im Bewußtsein der Gesellschaf t an . 

Etwas Lich t fiel in diese finstere Zei t durc h Referat e zur Aufnahm e deutsche r 
Literate n in Pra g un d Brun n seit 1933 (Thoma s Kraft) , den Widerstan d der sudeten -
deutsche n Arbeiterbewegun g gegen Hitle r un d Henlei n (Klau s Sator) , die Vorstel-
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lungen deutsche r Widerstandsgruppe n im Untergrun d un d im Exil zur Zukunf t der 
Tschechoslowake i (Dietma r Neutatz) . Eva Hartman n griff die Frag e auf, warum in 
tschechische n un d sudetendeutsche n Publikatione n so wenig bzw. verharmlosen d 
über die Vernichtun g der Jude n der böhmische n Lände r geschriebe n wurde , stellten 
sie doc h run d % der Opfer der Nationalsozialiste n un d der kollaborierende n Führun -
gen der Slowakei un d des Protektorats . 

Ergänz t wurde dieses Program m durc h einige längere Diskussionsbeiträge , u. a. zur 
„wilden " Vertreibun g aus Nordwestböhme n (Jan Havel ) un d zur Hilfsaktio n Přemys l 
Pitters . Es war in Schlo ß Stirin un d einigen Kinderheime n seiner nähere n Umgebung , 
wo dieser inzwische m mit dem Bundesverdienstkreu z ausgezeichnet e Man n jüdische 
un d sudetendeutsch e Kinde r unterbracht e un d vor Hunge r un d Lager rettete . 

Di e Konferen z zeigte, daß sich die Positione n der Historike r beider bzw. aller dre i 
Lände r aufgrun d des verbesserten Zugang s zu den Quelle n un d der Wegnahm e der 
kommunistisch-nationalistische n Glock e von der tschechische n un d slowakischen 
Geschichtswissenschaf t einande r weitgehen d genäher t haben . Wissenschaftlich e 
Kontroverse n finden kaum meh r entlan g nationale r Grenzen , sonder n eher zwischen 
Historiker n eines Lande s statt . Han s Mommsen s Appell, aus der jüngsten Geschicht e 
der Deutschen , Tscheche n un d Slowaken den Schlu ß zu ziehen , daß „ethnisch e Säu-
berungen " grundsätzlic h abzulehne n seien, fand in diesem Kreis keine n Widerspruch . 

Düsseldor f D e t l e f B r a n d e s 

B A D H O M B U R G E R D E U T S C H - T S C H E C H I S C H E 

S T U D I E N G R U P P E 

Di e seit zwei Jahre n in dichte r Folge tagend e Studiengrupp e „Tscheche n un d Deut -
sche 1780-1947" traf sich vom 16. bis 19. Septembe r 1992 zu ihre r vierten Sitzun g 
in Bad Homburg . Di e Tagung , wie üblich von Ralp h Melville, der Werner-Reimers -
Stiftun g un d dem Institu t für Europäisch e Geschicht e Main z organisiert , stellte ein 
Übergangsstadiu m dar . Zu m einen wurde n letztmal s im größere n Kreis spezielle The -
menkreis e anhan d von Thesenpapiere n diskutiert , zum andere n wurde mi t der kon -
krete n redaktionelle n Arbeit an der geplante n deutsch-tschechische n Darstellun g zur 
Geschicht e des Verhältnisse s von Deutsche n un d Tscheche n in den letzte n 200 Jahre n 
begonnen . Bestandtei l des Programm s war auch ein Abendvortra g von Bedřic h Loe -
wenstein (Berlin ) im Mainze r Institu t über „Patriotismu s zwischen Aufklärun g un d 
Romantik" , der auch als Palimpses t zu Zeitfrage n aufgefaßt werden konnte . 

De r thematisch e Konferenztei l war in einen chronologische n un d einen strukturel -
len Komple x unterglieder t worden . Erstere r betra f die Zei t der Spätaufklärun g bis 
zum Frühliberalismus , kurz als Napoleon - un d Goethezei t bezeichnet . Einleiten d da-
zu zeichnet e Volker Press (Tübingen ) die Stellun g Böhmen s im un d zum Reic h vom 
Spätmittelalte r bis zum End e des Alten Reiche s nach . Di e böhmische n Eigenheite n 
ergeben sich nac h Press nich t aus formale n Verfassungsaspekten , sonder n entwick -
lungsbeding t aus der durc h die Hussitenzei t verhinderte n Beteiligun g der böhmische n 
Lände r an den spätmittelalterliche n Reichsreforme n Maximilians , die auch später , als 
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diese Lände r wieder stärker an der Reichsgeschicht e teilnahmen , nich t nachgehol t 
wurden . Ein zweiter Grun d sei, daß kaiserlich e Herrschaftsterritorien , wozu Böhme n 
jahrhundertelan g ebenso wie Österreic h gehörte , stets zum Reic h distanzierte r waren 
als ander e Reichsteile , daß sich die böhmisch e Sonderstellun g somit aus strukturelle n 
Gründe n relativiert . 

Zu r Diskussio n des engeren Thema s Napoleonzei t in Böhme n stande n Beiträge 
von Eduar d Mau r (Prag ) über die unterschiedlich e demographisch-sozial e un d öko -
nomisch e Ausgangslage von Deutsche n un d Tscheche n in böhmische m Regione n am 
End e des 18. Jahrhunderts , von Jiř í Kroup a (Brünn/Mainz ) über „Di e dre i Patriotis -
men " der mährische n Aufklärung, von Zdeně k Hojd a (Prag ) über den Spätaufkläre r 
Fran z Gra f Sternberg-Manderschei d un d von Ann a M . Drábe k (Wien) über die Deut -
schen Böhmen s in der Sicht zentrale r Figure n der böhmische n Aufklärun g un d frühen 
tschechische n „Wiedergeburt" . Walter Schamschul a (Berkeley) griff unte r der Frag e 
nac h Argumen t un d Gegenargumen t im Selbstverständni s von Deutsche n un d Tsche -
che n in der Goethezei t das Them a der Handschriftenfälschunge n aus kultursoziologi -
scher Sicht auf, währen d Kur t Krolo p (Prag ) Alfred Meißner , Jiř í Kuděl a (Prag ) die 
Entwicklun g der böhmische n Judenschaf t in der Napoleonzeit , Jiř í Pokorn ý (Prag ) 
die damalige tschechisch e Buchproduktion , Pavel Bělina (Prag ) die Jakobine r un d 
Mila n Hlavačk a (Mainz/Prag ) die böhmisch e Unternehmerschaf t in ihre n Beziehun -
gen zu Deutschlan d 1848 behandelten . 

Besonder e Schwierigkeite n bereitet e der -  auch sehr aktuell e -  Komple x „Regione n 
un d Regionalisme n in den böhmische n Ländern" , bei dem allein schon ein teilweise 
sprachlich , teilweise historisc h bedingte s unterschiedliche s Begriffsverständni s Pro -
bleme aufwarf. So wurde n die Großregio n Mitteleurop a ebenso wie die Gesamt -
region der böhmische n Lände r im Rahme n des Habsburgerreiches , aber auch Mähre n 
als klassische Region innerhal b des böhmische n Länderkomplexe s un d kleinräumig e 
Wirtschafts - un d Volkstumsregione n thematisiert . Betrachte t ma n Regione n als iden -
titätsstiftend e ode r durc h Identitätsgefühl e definiert e Räume , so fällt auf, daß sich in 
den böhmische n Länder n unterhal b der Landeseben e vor allem sprachlich e (bis 1948) 
un d besonder s wirtschaftlich e Kriterie n durchgesetz t habe n (so die Beiträge von 
Rober t Luft , München , Rudol f Jaworski , Kiel, un d Jan a Machačov á /Jiř í Matějček , 
Troppau) . Jiří Malí ř (Brunn ) thematisiert e in diesem Zusammenhan g die Rolle Mäh -
rens im langen 19. Jahrhunder t vom Landespatriotismu s bis zum Mährische n Aus-
gleich, un d Eduar d Mau r (Prag ) führt e die Entwicklun g der von der tschechische n 
Nationalbewegun g künstlic h geschaffenen Kleinregio n der Chode n (Chodové ) vor. 

Durc h die Diskussio n von Themen , die nich t zum dominierende n Geschichtsbil d -
vor allem in der Tschechoslowake i -  gehören , un d durc h die kontinuierlich e Zusam -
menarbei t eines relativ festen Kreises von Historiker n aus den böhmische n Länder n un d 
aus Deutschlan d ist es der Bad Homburge r Studiengrupp e bereit s jetzt gelungen , auf 
beiden Seiten Positione n aufzubrechen , neu e Sichtweisen fortzuentwickel n un d ein-
zelne Aspekte neu zu bewerten . Es bleibt zu hoffen , daß die in diesem Kreis gewon-
nene n Erkenntnisse , wie geplant , in eine populär e Darstellun g zur Geschicht e des um -
strittene n Verhältnisse s von Deutsche n un d Tscheche n umgesetz t werden können . 

Münche n R o b e r t L u f t 
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V E R B I N D E N D E S U N D T R E N N E N D E S A N D E R G R E N Z E 

Zu r tschechisch-österreichische n Zusammenarbei t 
im Bereich der Geschichtswissenschaf t 

Zwische n Österreic h un d der Tschechische n Republi k entwickel n sich seit 1989 
auf verschiedene n Ebene n zahlreich e gemeinsam e Aktivitäten im Bereich der 
Geschichtswissenschaften , die in der Öffentlichkei t weniger Aufmerksamkei t als 
beispielsweise die deutsch-tschechoslowakisch e Historikerkommissio n finden , doc h 
gerade auf regionale r un d lokaler Eben e scho n jetzt Beachtliche s vorweisen können . 
Fas t zu eine r festen Institutio n ist die Konferenzseri e „Verbindende s un d Trennen -
des an der Grenze " geworden , dere n dritt e Veranstaltun g vom 24. bis 27. Oktobe r 
1992 in Zwettl/Niederösterreic h stattfand , organisier t vom Waldviertle r Heimat -
bund . 

Di e Zusammenarbei t von Historikern , Archivare n un d Museumsmitarbeiter n aus 
Südböhme n un d Südmähre n sowie Ober - un d Niederösterreic h (Mühl- , Wald- un d 
Weinviertel ) -  un d nu r ausnahmsweis e aus dem bayerische n Dreiländerec k - begann 
mi t einem Kennenlerne n 1990 in Steyr. Di e Tagunge n leben vom un d beleben den 
„kleine n Grenzverkehr " der historisc h Tätigen un d Interessierten . Berücksichtigun g 
finden im Rahme n dieser Konferenzseri e Bericht e über Inhal t un d Zustan d von 
lokalen Archivbestände n beiderseit s der Grenze . Es werden technisch e Problem e im 
Archiv- un d Museumsbereic h erörter t un d Frage n von Lehr e un d Bildun g - bis hin 
zur Vermittlun g un d Veränderun g des allgemeine n (regionale n ode r lokalen ) 
Geschichtsbilde s -  eingehende r diskutiert . Außerde m werden bei diesen Gelegen -
heite n neu e grenzübergreifend e Arbeitsvorhabe n zwischen Forschern , Archivare n 
ode r Bibliothekare n geplant , konkretisier t ode r über dere n Stan d informiert . Da s 
große Interess e von österreichische r Seite , mittel s moderne r Methode n der Sozial-
wissenschaften un d unte r Einsat z der elektronische n Datenverarbeitun g Vergleichs-
probe n für die böhmische n Lände r zu gewinnen , zeigt sich in diesem Zusammenhan g 
deutlich ; dieses Engagemen t ist hinsichtlic h der konkrete n Arbeit „vor Or t " zur Zei t 
wohl noc h ohn e Parallele . 

Besonder e Aufmerksamkei t findet auf den Tagunge n nebe n dem 20.Jahrhun -
der t die Frühneuzeit . Nich t zufällig arbeite n die wissenschaftliche n Initiatore n 
der letzte n beiden Fachtagunge n dieser Reih e im Bereich der Frühneuzeit : Vá-
clav Bůžek aus Budweis un d Thoma s Winkelbaue r aus Wien. Währen d 1991 vor 
allem „di e soziale un d kulturell e Entwicklun g des Adels", also die gemeinsame , 
nich t durc h die nationale n Bilder des 19. un d 20. Jahrhundert s geprägte Adelskultu r in 
Österreic h un d in den böhmische n Ländern , thematisier t wurde 1 , lautet e das Leit -
moti v in diesem Jah r ,>Kontakt e un d Konflikt e -  Aspekte eines Jahrtausend s ,Ge -

Die zweisprachige Konferen z fand vom 23. bis 24. April 1991 in Budweis statt und war von 
der dortigen Pädagogische n Fakultät , der Keimzelle der inzwischen entstandene n Südböh -
mischen Universität , veranstalte t worden . Die Referate wurden inzwischen bereits publi-
ziert: Spojující a rozdělujíc í na hranic i -  Verbindende s und Trennende s an der Grenze . České 
Budějovice 1992 (Oper a Historic a 2 -  Editio Universitati s Bohemia e Meridionali s 1992). 
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meinsame r Geschichte'" . Di e Frühneuzei t mit den Schlösser n un d Familiennachläs -
sen dürft e als vornationale r Bereich besonder s geeignet dafür sein, im regionale n Rah -
men national e Feindbilder , Stereotype n un d problematisch e Geschichtsbilde r relati -
vieren zu können . Doc h ist dieser Themenkomple x auch aufgrun d des Quellenreich -
tum s ein dankbare s un d fruchtbare s Forschungsfel d für Regionalvergleiche . Di e the -
matisch e un d räumlich e Ausrichtun g der Tagunge n ermöglich t darübe r hinau s die für 
die historische n Fachkonferenze n ungewöhnlic h große Beteiligun g von Archivaren . 
In Zwettl , wo in sieben chronologisc h gereihte n Hauptreferate n un d in über 40 Beiträ -
gen in vier Sektione n vor allem verbindend e Kultur - ode r Wirtschaftstraditione n zur 
Sprach e kamen , fand der Adel wiederu m größere Beachtun g als beispielsweise die ver-
bindend e ode r überbrückend e Rolle von Klöstern , Orde n ode r geistlich-religiöse r 
Traditionen . Di e Diskussio n kreiste imme r wieder um die Frage , in welchem Maß e 
Grenzregione n als Peripherie n mi t einer verdichtete n Kultu r verstande n werden 
können , die erst durc h die neue n Raum - un d Zeitbegriffe der letzte n 200 Jahr e zu 
Randgebieten , zu Sackgassen an eine r tote n Grenz e wurden . Als trennend e Aspekte 
wurde n vor allem national e Stereotype n un d die nationalsozialistisch e Herrschaf t in 
mehrere n Referate n betont . Hervorzuhebe n ist dabe i das Hauptrefera t von Hann s 
Haa s (Salzburg ) über die „Verfeindete n Brüder" , in dem in ungewohn t ausgeglichene r 
Art Tscheche n wie Österreicher n ihre problematische n Geschichtsbilde r un d blin-
den Flecke n in der Geschichtsforschun g zur Period e 1938 bis 1948 aufgezeigt wurde n 
un d in dem jedem nationale n Satisfaktionsbedürfni s eine klare Absage erteil t wurde . 
Di e Grenz e entwickelt e sich in diesen Jahre n nac h Haa s von einem transitorische n 
Rau m zum Kampfgebie t -  un d danac h zu einer erst jetzt wieder überwindbare n 
Mauer . 

Münche n R o b e r t L u f t 

J .A. C O M E N I U S ( 1 5 9 2 - 1 6 7 0 ) : 

E I N E X P O N E N T D E R E U R O P Ä I S C H E N K U L T U R ? 

In Amsterda m fand am 14. un d 15. Ma i 1992 ein Akademie-Kolloquiu m unte r dem 
genannte n Tite l statt . Sieht ma n nu r die Teilnehmerzah l (18 Referente n un d Kor -
referente n sowie 60 weitere eingeladen e Teilnehmer) , dan n wird diese Tagung , dere n 
Hauptthem a die Bedeutun g des magister nationum für Europ a war, in der Reih e der 
gegenwärtig stattfindende n Jubiläumskonferenze n sicherlic h zu den weniger bedeu -
tende n zählen . Da s änder t sich, wenn ma n auch die mit dem Kolloquiu m verbundene n 
Veranstaltunge n berücksichtigt . Am 12. Ma i fand in der Aula der Universitä t Leide n 
die Verleihun g des jährlich vergebenen Scheidegger-Preise s statt . De r diesjährige 
Preisträge r ist der Rekto r der Prage r Karls-Universität , Radi m Palouš . Umrahm t 
wurde die Feie r durc h Rede n un d Vorträge zur comenianische n Thematik . Bei der 
offiziellen Eröffnun g der Tagun g in Anwesenhei t von Königi n Beatri x am 13. Ma i in 
der Große n Kirch e zu Naarde n trugen Nicolett e Mou t (Leiden ) un d Jan Milíč Loch -
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ma n (Basel) Grundsatzreferat e vor. Di e Niederländisch e Historikeri n besprac h in 
ihre m weit ausgreifende n Beitra g Comeniu s vor dem Hintergrun d der europäische n 
Kulturgeschicht e des 17.Jahrhunderts , der Theologe , ein Exiltscheche , würdigte 
demgegenübe r Comeniu s in einer magistrale n Red e als Bahnbreche r der ökumeni -
schen Hoffnung , der im Geist e der böhmische n Reformatio n das künftige Königreic h 
Christ i als Endzie l seiner Bestrebunge n betrachte t habe . 

Auf dem Program m des ersten eigentliche n Konferenztage s am Sitz der Königliche n 
Niederländische n Akademi e der Wissenschaften , dem unlängs t renovierte n „Trip -
penhuis " in Amsterdam , stand die Consultatio catholica, die für die heutig e Comenio -
logie eine unerschöpflich e Fundgrub e darstellt , was Ergänzunge n am Comenius -
Bild, Korrekture n un d Neufassunge n betrifft. In seinem aufschlußreiche n Refe-
rat zur Instauratio magna rerum humanarum  ha t Klaus Schalle r (Bochum) , kritisch 
kommentier t von Rekto r Palouš , die Wissenschaftsphilosophi e des böhmische n Den -
kers besonder s in der Beziehun g zu Franci s Bacon erhellt . Di e Panpaedia als Ker n 
der Consultatio wurde durc h Gerhar d Miche l (Düsseldorf ) in einem scharfsichtige n 
Beitra g gewürdigt, währen d das Refera t von Fran z Hofman n (Halle-Wittenberg ) 
dem gesellschaftliche n Umfel d der comenianische n Pädagogi k gewidmet war. Di e 
tschechisch e Forscheri n Mart a Bečková erläutert e Comenius ' Beziehunge n zu Pole n 
un d der polnische n Kultur . De r erste Tag wurde beschlossen mit dem ausführliche n 
Vortra g des Doyen s der tschechoslowakische n Comeniologie , Josef V. Polišensk ý 
(Prag) , zum Them a „Comeniu s and th e Dutc h Embarrassmen t of Greatness" , der 
eine lebendige Diskussio n über das mangelnd e Verständni s des Exulante n für die 
niederländisch e Eigenar t auslöste . Di e Frage , ob er der Sprach e seines Gastlande s 
überhaup t mächti g war, wurde von den niederländische n Tagungsteilnehmer n negativ 
beantwortet . 

Di e Sitzun g vom 15. Ma i begann mit dem interessante n Refera t von Zdeně k Kučer a 
(Prag) , das von Ján Liguš vorgetragen wurde , da Kučer a nich t anwesen d sein konnte . 
Es ging um die Theologi e des soteriologisc h orientierte n Comenius , dere n Bipolaritä t 
-  chronologisc h un d ontologisc h -  zu unterschiedliche n Interpretatione n führte . 
Anschließen d besprac h Paul a van Vliet (Groningen ) die Ursache n einer durchau s ent -
täuschende n Rezeptio n der Gedanke n Comenius ' in den Niederlanden . Diese s reiz-
volle Them a beschäftigt besonder s die niederländische n Comeniologen . De r Meinun g 
der Referentin , Comeniu s habe sich die humanistisc h erzogene n Niederlände r durc h 
seine feindlich e Haltun g den heidnische n Denker n des klassischen Altertum s gegen-
über entfremdet , mu ß man unbeding t beipflichten . Da ß er dennoc h mi t Nachsich t 
behandel t wurde , lag hauptsächlich , wie L.F . Groendij k (Frei e Universitä t Amster -
dam ) betonte , an seinem Statu s als Vertrete r einer verfolgten Kirchengemeinschaft . 
Hinz u kam , daß ein Teil des niederländische n Calvinismus , die sogenannt e Näher e 
Reformation , in der Brüdergemeind e aufgrun d der -  freilich idealisierende n - Schil-
derun g des Lasitiu s ein Beispiel der christliche n Gemeinschaf t sah un d verehrte . 
S. Wollgast (Dresden ) besprac h in seinem Beitra g die Beziehunge n Comenius ' zu dem 
heut e weitgehen d vergessenen Polyhisto r Johan n Johnsto n (1603-1675) . Di e unter -
schiedliche n Interpretatione n un d Bewertungen , die der große Exulan t im Laufe der 
Zei t erfuhr , waren Gegenstan d des Vortrages von Jan Kumper a (Pilsen) , der dami t an 
sein kürzlic h erschienene s Buch „Ja n Amos Komenský " anknüpfte . De r niederländi -
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sehe Comeniolog e Willem Roo d befaßte sich mit dem Auftrit t von Comeniu s bei den 
Friedensverhandlunge n zu Breda (1667) un d seinem Angelus pacis. Nich t der Visionär 
Comenius , sonder n der Gleichgewichtsideolog e de Lisola habe nachhe r die Außen -
politi k der beiden beteiligten Seemächt e bestimmt . Ferdinan d Seibt (Bochum ) 
würdigte Comeniu s in einem glänzende n Beitra g als Befürworte r der Dritte n Re-
formation , wobei nich t verschwiegen wurde , daß seine optimistisch e Erwartun g der 
Selbstvervollkommnun g des Mensche n den grandiose n Irrtu m der europäische n 
Intellektuelle n widerspiegelt . Da s Schlußrefera t von Dagma r Čapkov á (Prag ) war 
dem kulturelle n Vermächtni s von Comeniu s gewidmet . 

Danac h fand ein lebhafte r Gedankenaustausc h am runde n Tisch statt . Diskussions -
leiter waren A.J. Vanderjagt (Groningen ) un d Fra u E. G.E . van der Wall (Leiden) . 
Da ß die Tagun g im irenische n Geist e verlief, ohn e daß die Teilnehme r in die üblich e 
Comeniolatri e der Jubiläumsveranstaltunge n verfallen wären , wurde im Schlußwor t 
des Vorsitzende n des Niederländische n Komitees , Zdene k R. Dittric h (Utrecht) , 
dankba r hervorgehoben . 

Zeist Z d e n e k R. D i t t r i c h 

D I E L E I T M E R I T Z E R B A R O C K A R C H I T E K T E N 

G I U L I O U N D O T T A V I A N O B R O G G I O 

Zu m 250.Todesjah r Ottavian o Broggios veranstaltet e die Nordböhmisch e Galeri e 
für bildend e Kuns t in Leitmerit z (Severočesk á galerie výtvarnéh o uměn í Litoměřice ) 
eine Ausstellung zum Oeuvre Ottaviano s un d seines Vaters Giuli o (Juni-September) , 
begleitet von einem Semina r in den Tagen 7.-11 . September . 

Di e Broggio zählen zu jenen Künstlern , die die Barockarchitektu r in Böhme n ent -
scheiden d mitgepräg t haben , die jedoch bisher in den tschechische n wie in den 
deutschsprachige n Überblickswerke n nu r in den abrundende n Abschnitte n über 
Umkrei s un d Wirkun g der herausragende n Persönlichkeite n Erwähnun g fanden . Die s 
trifft auf Ottavian o zu (H . G . Fran z 1962: Christop h Dientzenhofer ; E. Hubal a 1964: 
Fische r von Erlach ; J.Neuman n 1974: Santini-Aichel ; usw.), währen d Giuli o allen-
falls namentlic h genann t wurde . Wie zahlreich e ander e Bauleut e aus Oberitalie n fan-
den sie im mitteleuropäische n Bauboo m nac h dem Dreißigjährige n Krieg (in Leitme -
ritz zusätzlic h begünstigt durc h die Gründun g des Bistums) ideale Arbeitsbedingun -
gen vor un d wurde n dor t familiär wie künstlerisc h heimisch . Giuli o Broggio sichert e 
sich mit wichtigen Aufträgen binne n kurze m eine führend e Stellun g im örtliche n Bau-
gewerbe, die sein Sohn späte r noc h ausbaue n konnte . 

Di e verstreute n Informatione n etwa in monographische n Darstellunge n einzelne r 
Denkmäle r schiene n bislang analytische s Augenmer k un d synthetisch e Würdigun g 
nich t zu lohnen . Die s liegt nich t allein am vergleichsweise engen Tätigkeitsradiu s bei-
der Broggio, der im wesentliche n auf die Region um Raudnit z (Roudnice) , Aussig 
(Úst í n . L.) un d Du x (Duchcov ) beschränk t blieb. Vielmehr spielte dabe i auch eine 
Rolle , daß die kunsthistorisch e Forschun g in der Tschechoslowake i vielfach an 



410 Bohemia Band 33 (1992) 

Vorgaben gebunde n wurde , die nu r in zweiter Linie wissenschaftliche n Erfordernis -
sen folgten. Gewichtige r noc h ist freilich, daß ma n allgemein (abgesehe n von Ausnah -
men wie Věra Naňková , die gerade auf dem Fel d der Barockarchitektu r beharrlic h das 
jeweils herrschend e Bild durc h konkret e Verweise auf kaum beachtet e Künstle r rela-
tiviert) jene Künstlerpersönlichkeite n bevorzugte , die nich t nu r -  tatsächlic h ode r im 
Rahme n des jeweiligen Geschichtskonzept s -  die bedeutendste n waren , sonder n die 
auch internationale s Interess e garantierte n un d als Gegenstan d von Publikatione n un d 
Tagunge n entsprechende s Prestige versprachen . Di e nachgerad e monumentale n 
Feier n des Dientzenhofer'sche n Barock s in der 1989 noc h sozialistische n Tschecho -
slowakei un d die diesjährige Broggio-Würdigun g stehe n zueinande r in einem 
Kontrast , der für den Umbruc h in mehrfache r Hinsich t symptomatisc h ist. 

Auf den ersten Blick mag die Leitmeritze r Veranstaltun g als Rückzu g in den regio-
nalen Interessenbereic h erscheinen . Konzipier t un d wissenschaftlich betreu t von dem 
jungen SÚRPMO-Mitarbeite r Pet r Mace k un d organisatorisc h unterstütz t vom 
Direkto r der Nordböhmische n Galeri e Jan Štíbr , kame n Ausstellung wie Tagun g 
zunächs t als gleichsam private Initiativ e zustand e - ode r vielmeh r als Kraftakt , zuma l 
die Finanzierun g bis zuletz t ungesicher t war un d Mace k persönlic h die riskant e 
Bürgschaft für die Viertelmillio n Krone n Katalogdruckkoste n übernahm . 

De r Ausstellungskatalo g (Oktaviá n Broggio, 1670-1742) mu ß als außergewöhnlic h 
gelten . Di e Artikel erschöpfe n sich nich t in unverbindliche n Charakterisierunge n 
ode r der Beschreibun g der ausgestellten alten Plän e un d moderne n Bauaufnahmen , 
sonder n umfassen eine Auftrags- un d Baugeschicht e sowie architekturhistorisch e 
Bewertun g des jeweiligen Objekts, ergänz t durc h Nachweis e archivalische r Quelle n 
un d vollständige Literaturangaben . Alle besprochene n Baute n sind überdie s nac h 
Möglichkei t in Entwürfen , alten Ansichten , Foto s (darunte r ach t vorzüglich e Farb -
aufnahmen ) un d neue n Plan - ode r Rekonstruktionszeichnunge n abgebildet . Di e kon -
zise analytisch e Einführung , in der Pet r Mace k die Oeuvre s mi t parallele n Entwick -
lungen in Beziehun g setzt un d die offenen Frage n skizziert , wird begleitet von einer 
Darstellun g der historische n Rahmenbedingunge n Qarosla v Macek ) sowie der Bild-
hauere i un d der Malere i im unmittelbare n Umkrei s der Broggio (Mojmí r Horyn a 
bzw. Pavel Preiss; hinz u komme n Zusammenfassunge n in englischer , deutsche r un d 
italienische r Sprache) . 

Mi t keine m Wort wird angedeutet , daß hier mi t der philologisc h genaue n Bearbei -
tun g un d vor allem Veröffentlichun g des Werks zweier „Provinzarchitekten " nach -
drücklic h in eine Richtun g gewiesen wird, die in der tschechoslowakische n Kunst -
geschicht e der vergangene n Jahrzehnt e keineswegs die selbstverständlich e war. Di e 
Institutio n SÚRPM O (Staatliche s Institu t für die Rekonstruktio n denkmalwürdige r 
Städt e un d Objekte ) erstellt seit vielen Jahre n detailliert e un d - ohn e Rücksich t auf 
„groß e Namen " - flächendeckend e Dokumentatione n einzelne r Baudenkmäle r un d 
Denkmalensembles , die freilich nu r in Ausnahmefälle n in wissenschaftlich e Publika -
tione n eingeflossen sind. Nac h Milad a Vilímkovás in dieser Hinsich t bahnbrechende r 
Dientzenhofer-Monographi e (Stavitel é paláců a chrámů . Kryšto f a Kilián Dientzen -
hoferovi ) von 1986 waren die Akten des SÚRPM O nu n auch für die Broggio-Ausstel -
lun g wichtigste Grundlage . Währen d sich die Veranstalte r auf Befragen auf die nun -
mehrig e „Freihei t zur positivistische n Arbeit" berufen , wirken sie tatsächlic h darau f 
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hin , daß exakte Bestandsaufnahme n dieser Art den generalisierende n - häufig genug 
auch konzeptualisierte n -  „kennerschaftlichen " Zugan g ablösen un d dort , wo dies 
notwendi g ist, zur selbstverständliche n Grundlag e eine r differenzierenden , verglei-
chen d verfahrende n Forschun g werden : eine der mögliche n Antworte n auf den erst 
kürzlich von Hellmu t Loren z beklagten „Dientzenhofer-Zentrismus " der tschechi -
schen Barockforschun g (Uměn í 39/1991 , S. 12, 15), zu dem für die gesamte tschechi -
sche Kunstgeschicht e Analogien benann t werden könnten . 

Ums o meh r ist zu bedauern , daß das informell e Arbeitstreffen in kleinem Kreis, auf 
dem Autopsie im Vordergrun d stand , nich t zu einer intensivere n Diskussio n zwi-
schen den maßgebliche n Kenner n der Barockarchitektu r genutz t werden konnte , da 
u. a. Hellmu t Loren z un d Eric h Hubal a nich t teilnahmen . Heinric h Gerhar d Fran z 
stellte im einzigen Vortragde s Seminar s dieFragenac h der Rolle , dieOttavianoBroggio s 
Westfassade der Klosterkirch e zu Osek (Ossegg) möglicherweis e als Gelen k zwischen 
Christop h Dientzenhofer s St. Nikla s auf der Kleinseit e un d Pöppelmann s Wallpavil-
lon am Dresdne r Zwinger spielte . Da s Proble m der Vermittlun g des böhmische n 
Radikalbarock s blieb nich t nu r offen, sonder n auch undiskutiert , ebenso wie die von 
Fran z Matsch e in Erinnerun g gerufene Frage nac h der Bedeutun g Johan n Luca s 
Hildebrandts . Vielleicht ist es bezeichnen d für den derzeitige n Stand , daß Pet r Mace k 
zum Abschluß der Veranstaltun g eine Neuzuschreibun g des Schlosses Ploskovic e 
(Ploschkowitz ) an Kilián Igna z Dientzenhofer , als dessen erstes Werk, präsentierte . 

Münche n M i c h a e l a M a r e k 

S A L Z B U R G E R B Ü R G E R T U M S T A G U N G 

Di e Bürgertumsforschun g für den habsburgische n Raum , die stärker als die 
deutsch e auf soziomental e un d kulturell e Aspekte sowie auf die regionale n Unter -
schiede abhebt , erlebt e durc h die dritt e international e Bürgertumstagun g (vom 7. bis 
10. Oktobe r 1992 in Salzburg) einen neue n Impuls . Dre i Themenkreis e bestimmte n 
die Tagung : die Forme n öffentliche r bürgerliche r Selbstdarstellung , worunte r nebe n 
öffentliche n Umzüge n un d Feier n vor allem bürgerlich e Architektu r un d Stadt -
planun g verstande n wurden , zweiten s der Vergleich von altem un d neue m Bürgertu m 
anhan d einzelne r Berufsgruppe n (Handwerker , Unternehmer , Advokaten un d ihre r 
Lebenswelten ) un d dritten s Geschlechterrollen , also Männer - un d Frauenrolle n bzw. 
-bilder , un d ihre Ausformunge n in der bürgerliche n Gesellschaft . 

Di e diskutierte n Beispiele umfaßte n wiederu m das gesamte habsburgisch e Spek-
tru m von Triest über Slowenien , Kroatien , Ungar n ode r über Vorarlberg, Wien un d 
Brun n bis Kraka u un d Lember g (erstmal s nah m ein ukrainische r Wissenschaftle r teil) . 
Nebe n der salzburgische n Geschicht e dominierte n diesma l böhmisch e Themen . Daz u 
gehörte n Referat e von Jiří Pešek über das Eigenständigkeitsbewußtsei n der großen 
Vorstädt e gegen die Bildun g von Groß-Prag , von Pavel Zatlouka l über die Entwick -
lun g der Brünne r Ringstraße , von Zdeně k Hojd a un d Jiří Pokorn ý über natio -
nale Denkmäle r aus dem nordböhmische n Raum , von Eduar d Mikuše k über den 
deutsch-tschechische n Leitmeritze r Poetenstrei t um Kare l H . Mách a un d Josep h 
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E.Hilscher , von Rober t Luft über Handwerke r im Übergan g zum Kleingewerb e in 
Böhmen , von Jiř í Kuděl a über den nationale n Kamp f des deutsche n un d tschechi -
schen Bürgertum s un d die politisch e Vorherrschaf t in Prag , von Ott o Urba n über die 
buntschimmernde , zwischen den Nationalitäte n wandelnde , „modern e böhmi -
sche" Persönlichkei t Jindřich /Heinric h Fügner s un d von Pavla Horsk á über die 
tschechische n un d deutsche n bürgerliche n Fraue n in Prag . 

Di e Beiträge zu den architektonische n Selbstdarstellunge n bildete n den geschlos-
sensten Teil der Konferenz . Anregen d war beispielsweise die These von Pete r Haiko , 
daß die ständisch e Abgrenzun g im Bereich des Theaterbau s erst durc h die Mischun g 
von bürgerliche n Schichte n un d Adel in Mod e kam , währen d das höfisch e Theate r 
dieser formale n Mitte l (Logen ) aufgrun d der festen, jedem bekannte n Standesunter -
schiede nich t bedurfte . Di e Konferenzergebniss e werden wie üblich publiziert , die 
nächst e Bürgertumstagun g soll in zwei Jahre n in Böhmen , vermutlic h in Prag , statt -
finden . 

Münche n R o b e r t L u f t 

S T Ä R K E U N D S C H W Ä C H E D E R S T A A T E N 

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

Mi t diesem Them a beschäftigt e sich eine vom Johann-Gottfried-Herder-For -
schungsra t veranstaltet e Tagung , die vom 1. bis 3. April 1992 in Marbur g stattfand . 
Einleiten d referiert e Pete r Krüge r (Marburg ) über „Da s international e System un d 
Ostmitteleuropa" , danac h folgten Vorträge von Rex Rexheuse r (Lüneburg ) über „Di e 
baltische n Staate n un d Polen . Vergleichend e Bemerkunge n zu Sozialstruktu r un d 
politische r Verfassung" un d Pete r Heumo s (München ) über „Herrschaftsstrukture n 
un d Integrationsfähigkeit : Frage n zur Stabilitä t der Gesellschaftsordnunge n der 
Tschechoslowake i un d Polen s in der Zwischenkriegszeit" . Jör g K. Hoensc h (Saar -
brücken ) sprach zu dem Them a „Demokrati e un d autoritär e Systeme in Ostmittel -
europa" , Zdeně k Sládek (Prag ) untersucht e „Wirtschaftlich e Stärke un d Schwäch e 
Ostmitteleuropas" , Wolf gang Keßle r (Herne ) beschäftigt e sich mit der Minderheiten -
problemati k unte r dem Tite l „Di e gescheitert e Integration : National e Minderheite n in 
Ostmitteleurop a 1919-1939", un d Rolf Ahman n (Mainz ) referiert e über „Militärisch e 
Schwäch e ode r Versagen der Sicherheitspolitik ? Verteidigungspolitisch e Problem e 
Polens , der Tschechoslowake i un d der baltische n Staaten" . Am letzte n Tag der 
Tagun g stande n die Referat e von Wolfgang Höpke n (Braunschweig ) über „Innen -
politisch e Strukturkris e un d national e Integrationsprobleme : Südosteuropa s belastet e 
Staatsbildunge n in der Zwischenkriegszeit " un d Han s Lember g (Marburg ) über „Da s 
End e Ostmitteleuropa s 1938/39? " auf dem Programm . 

Im Laufe der Tagun g schälte n sich aus den Referate n un d Diskussionsbeiträge n 
einige Fragenkomplex e heraus , dene n nac h Auffassung der Referente n wie der 
Tagungsteilnehme r überhaup t bei der künftigen Beschäftigun g mit dem Tagungs-
them a größere Aufmerksamkei t un d systematisch e Überlegunge n gewidmet werden 
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müßten. Hierzu gehört zum einen die Frage nach der Unterscheidung zwischen endo-
gen und exogen verursachten „Schwächen" der ostmitteleuropäischen Staaten in der 
Zwischenkriegszeit, wobei mehrfach betont wurde, daß die Zerschlagung Ostmittel-
europas vor und im Zweiten Weltkrieg durch das Dritte Reich nicht als kausal ver-
knüpft mit der Leistungsbilanz, d.h. den Stärken und Schwächen dieser Region, zu 
sehen ist. Während sich die Unterscheidung zwischen den durch innere und durch 
äußere Faktoren bedingten Defiziten auf einigen Gebieten - etwa dem der Wirtschaft 
- vergleichsweise gut treffen läßt, ist sie für andere und weniger leicht objektivierbare 
Zusammenhänge vorerst offenbar nur hypothetisch darzustellen. So wäre etwa der 
Vermutung nachzugehen, ob nicht die außenpolitischen Belastungen der ostmittel-
europäischen Staaten auch nach innen strukturbildend gewirkt haben, indem sie -
etwa im Falle der Tschechoslowakei - ein auf möglichst breiter Streuung der politi-
schen Verantwortung beruhendes Regierungssystem hervorbrachten, das mit der 
Proportionalisierung politischer Macht zugleich wiederum zu einer Verharschung 
und zunehmendem Immobilismus der Herrschaftsstrukturen führte. Offenkundig 
wurde in der Tagungsdiskussion auch, daß der mit der Gegenüberstellung von „Stär-
ken" und „Schwächen" implizierte Begriff der staatlich-gesellschaftlichen Stabilität 
genauer zu überdenken ist. Einmal sagt die bloße Aufzählung sozialer, wirtschaft-
licher und politischer Mißstände über den dadurch tatsächlich erzeugten „Problem-
druck" noch nicht viel aus, da die Reaktion auf gesellschaftliche Mißstände auch von 
sozial definierten Leidensgrenzen abhängt, die von Land zu Land variieren. Zum 
anderen hatte die Verschleppung sozioökonomischer Probleme in den ostmittel-
europäischen Ländern offenbar etwas mit der Wirksamkeit von zumeist nationalen 
Integrationsmechanismen zu tun, die von Fall zu Fall einen breiten Konsensus auf 
anderen Ebenen herzustellen vermochten und daher schubweise Stabilisierungs-
effekte auslösten. In welchem Maße die ostmitteleuropäischen Entwicklungen in der 
Zwischenkriegszeit im Rahmen von Modernisierungstheorien erklärbar sind, deren 
Begrifflichkeit von den hochentwickelten westeuropäischen Gesellschaften ab-
gezogen ist, bildete einen weiteren, kontrovers diskutierten Fragenkomplex der in 
methodischer und methodologischer Hinsicht äußerst anregenden Marburger Tagung. 

München P e t e r H e u m o s 

M I T T E L E U R O P A U N D D I E P O L I T I K 
V O N E D V A R D B E N E Š 

Zu diesem Thema fand vom 11. bis 13. September 1992 in Prag eine internationale 
Historiker- und Politologen-Konferenz statt. Trotz der Bedeutung der Fragestellung 
fanden sich zu der Konferenz nicht so viele prominente Historiker ein, wie es dem 
historischen Gewicht des Themas angemessen gewesen wäre. Veranstalter der Konfe-
renz war das Prager Institut für mitteleuropäische Kultur und Politik und die Sudeten-
deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, die ihren Sitz in München hat. 
Schon unter diesem Aspekt ließ sich eine gewisse Brisanz der Verhandlungen durchaus 
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erwarten . Nebe n Referente n aus den Länder n der beiden Veranstalte r nahme n an der 
Konferen z auch vier Historike r aus Ungarn , dre i aus Pole n un d zwei aus der Slowakei 
teil. 

Di e einleitende n Wort e zu der Konferen z sprache n der Direkto r des Institut s für 
mitteleuropäisch e Kultu r un d Politi k Rudol f Kučer a un d der Vizepräsiden t der 
Sudetendeutsche n Akademi e Eduar d Hlawitschka . Da s einleitend e Refera t mi t 
dem Tite l „Beneš s Vorstellunge n über die Rolle des tschechoslowakische n Staate s 
in Mitteleuropa " hielt der derzei t beste tschechisch e Kenne r der Beneš-Problemati k 
Antoní n Klimek , der an einer Monographi e über den tschechoslowakische n Außen -
ministe r un d spätere n Staatspräsidente n arbeitet . Da s politologisc h orientiert e Refera t 
von Rudol f Kučer a über „Beneš s Memorande n auf der Parise r Friedenskonferenz " 
rief eine polemisch e Diskussio n hervor , die sich vor allem an der Formulierun g ent -
zündete , daß es sich bei diesen Memorande n um ein „Gemisc h von Halbwahrheite n 
un d Lügen " gehandel t habe . Vor allem Jarosla v Valenta , doc h auch ander e Diskus -
sionsteilnehme r vertrate n dagegen die Auffassung, Beneš sei gar nich t der Verfasser 
der Memorande n gewesen; es habe sich vielmeh r um Memorande n der tschechoslo -
wakischen Delegatio n gehandelt , die von einem Team von Fachleute n erarbeite t wur-
den . Kučer a zitiert e in seiner Antwor t die antideutsche n Formulierunge n der Memo -
rande n un d erklärte , daß diese in dem Sammelban d zu der Konferen z zum ersten Ma l 
in Tschechisc h veröffentlich t würde n (erstmal s veröffentlich t wurde n die Memoran -
den von Raschhofe r in deutsche r Sprach e in der Zwischenkriegszeit) . De r bekannt e 
ungarisch e Spezialist zu dem Them a der Konferenz , Igná c Romsics , legte ein Refera t 
über „Bene š un d die tschechoslowakisch e Grenze" , Mila n Krajčovič aus Bratislava 
über „Bene š un d die Slowakei in der Zei t des Waffenstillstand s 1918-1920"; dabei ho b 
er nachdrücklic h hervor , daß die sogenannt e Hodža-Linie , die Anfang Dezembe r 
1918 festgelegt worde n war, qualitati v nich t mit den beiden wichtigsten offiziellen 
Demarkationslinie n zu vergleichen ist, über die auf der Parise r Friedenskonferen z 
entschiede n wurde . 

Di e polnische n Referente n (Tomaszewski , Kiszielewski) zogen für ihre Interpreta -
tion der Politi k Benešs polnisch e diplomatisch e Quelle n heran . Lázló Szarka aus 
Budapes t referiert e in einer sehr pointierte n Weise über „Da s Nationalitätenstatu t 
un d die Gegensätz e zwischen Beneš un d Hodž a 1935-1940". Am zweiten Verhand -
lungstag tru g Toma n Brod mit seinen Überlegunge n zu „Beneš s Bemühunge n um die 
Absicherun g der internationale n Sicherhei t der Tschechoslowakei " ein gehaltvolles 
Refera t zu der Konferen z bei. Valerián Bystřičky hielt zu diesem Them a ein Korrefe -
rat . Von den deutsche n Beiträgen - einige waren im Program m der Konferen z nich t 
offiziell angekündig t worde n - fand vor allem das Refera t von Friedric h Prin z über 
„Edvar d Beneš un d Wenze l Jaksch " zu den Versuche n eine r Zusammenarbei t zwi-
schen den sudetendeutsche n Sozialdemokrate n un d der tschechoslowakische n Exil-
regierun g in Londo n Beachtung . Interessant e Anregunge n zu diesem Them a gaben 
einige Zeitzeugen , die sich im Plenu m zu Wort meldeten . 

Im letzte n Dritte l der Verhandlunge n stande n u. a. folgende Referat e auf dem Pro -
gramm : Diete r Blumenwit z untersucht e „Di e Beneš-Dekret e aus dem Jah r 1945 unte r 
dem Gesichtspunk t des Völkerrechts" , der Warschaue r Historike r Mare k K. 
Kamiňsk i sprach über „Bene š un d die tschechoslowakisch-polnische n Beziehunge n 
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1945-1948", un d Alfred de Zayas (USA ) referiert e zum Them a „Di e Angloamerika -
ne r un d das Proble m der Vertreibun g der deutsche n Volksgruppe". 

Auf der Grundlag e der Erklärungen , die Rudol f Kučer a in eine r Pressekonferen z 
abgab, un d auf der Grundlag e der Diskussione n im Verlauf der Konferen z kan n ma n 
sich des Eindruck s nich t erwehren , daß in der tschechische n Historiographi e (Kučer a 
wies auf die sogenannt e patriotisch e Grupp e um die Edvard-Beneš-Gesellschaf t hin ) 
im Hinblic k auf die Beurteilun g der deutsche n Frag e in der tschechische n bzw. tsche -
choslowakische n Geschicht e eine gewisse Polarisierun g begonne n hat . 

Bratislava M i l a n K r a j č o v i č 

E R H A R D M A R S C H N E R ý 

Jede r Verstorben e hinterläß t Leere im Leben vieler Menschen . Nich t nu r die näch -
sten Familienangehörige n un d Freund e vermissen nu n den am 2. Novembe r 1992 in 
Münche n verstorbene n Erhar d Marschner . Er hinterläß t darübe r hinau s eine Lücke , 
die im Augenblick nieman d zu füllen in der Lage ist. Sein Beitra g zur Wirtschafts -
geschicht e der böhmische n Lände r ist einmalig , un d es ist kaum zu fassen, daß dieser 
unersetzlich e Forsche r kurz vor der Vollendun g seiner Arbeit verstarb . 

Erhar d Marschner , am 7. Juli 1909 in dem Haus e geboren , wo heut e das Rathau s 
von Groß-Schöna u (Velký Sanov) seine Amtsräum e hat , wurde dazu ausgebildet , das 
Familienunternehme n zur Erzeugun g von Wäsche- un d Zwirnknöpfe n zu leiten . Nac h 
Kriegsdiens t un d Vertreibun g ließ er sich mi t seiner Famili e in Bayern niede r un d lei-
tet e bis 1976 eine selbständige Handelsvertretung . De m passionierte n Genealoge n 
un d Familienforsche r war es danac h gegönnt , sich weitere fünfzeh n Jahr e ganz un d 
gar seinem zweiten Beruf zu widmen : jenem Wirkungsbereich , in dem er seine beson -
dere n Leistunge n vollbrachte . 

Nebe n seinen schier unzählige n biographische n Forschunge n war er insbesonder e 
auf dem Gebie t der Geschicht e der deutschböhmische n Industri e tätig. Tausend e von 
Lebensläufe n vermocht e er zu rekonstruieren , die ohn e ihn in Vergessenheit geraten 
wären . Dami t wurde n die Entwicklunge n großer un d kleine r Firme n seit dem späten 
18.Jahrhunder t bis zur Gegenwar t zusammengetragen , die große Migratio n böhmi -
scher Industrielle r in der Habsburgermonarchi e erfaßt un d die Beziehunge n zu 
Deutschlan d festgehalten . Alphabetisc h ging Erhar d Marschne r vor, bei der Bearbei -
tun g des letzte n Buchstaben s war er gezwungen , seine Hoffnun g auf die Vollendun g 
seines Werkes aufzugeben . 

U m die Biographisch e Sammlun g des Collegiu m Carolinu m un d das auf ihre n 
Grundlage n entstehend e Biographisch e Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Län -
der erwarb er sich dami t währen d der dre i Jahrzehnt e seiner Mitarbei t einmalig e Ver-
dienste . Aber auch das Österreichisch e Biographisch e Lexikon un d die Neu e Deutsch e 
Biographi e hingen in den einschlägigen Bereiche n von seinen Beiträgen ab, un d auch 
sie werden kaum in der Lage sein, ihn gleichwertig zu ersetzen . 

Aus seinen umfangreiche n Studie n zur Erfinder - un d Technikgeschicht e erwarb 
besonder s seine Monographi e „Jose f Ressel. Erfinde r der Schiffsschraube " inter -
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nationale Anerkennung. Von seinen Regionalstudien erfreut sich der biographische 
und wirtschaftsgeschichtliche Teil des „Heimatbuchs des Kreises Schluckenau" als ein 
Beispiel gründlicher Regionalforschung großer Popularität. Er betreute als Schrift-
leiter die Zeitschrift Sudetendeutsche Familienforschung, gehörte unter anderem zu 
den Mitarbeitern des Genealogischen Handbuchs des Adels, gab eine Studie über die 
Städtewappen des nordböhmischen Niederlandes heraus, und seine „Geschichte der 
Stadt Groß-Schönau in Böhmen" soll in tschechischer Sprache erscheinen. 

Für sein breites Wirken wurde Erhard Marschner vielfach geehrt, so auch durch die 
Verleihung der Liechtenstein-Medaille der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft 
in Wien und des Ritterkreuzes des fürstlichen Liechtensteinschen Verdienstordens. 
Die Fäden tausender Genealogien, Biographien und Familienforschungen liefen bei 
Erhard Marschner zusammen, jedes Datum prüfte er sorgfältig anhand von Matri-
keln, standesamtlichen Eintragungen, Verwaltungs-, Militär- und Kirchenarchiven 
und vermochte damit manch einen in anderen Nachschlagewerken tradierten Irrtum 
zu berichtigen. Im Collegium Carolinum war seine Anwesenheit, verbunden mit der 
unübertroffenen Geduld eines leidenschaftlichen Forschers, stets von allen Mitarbei-
tern als Anregung empfunden worden. „Unser Herr Marschner" war uns mehr als ein 
Mitarbeiter. 

München F e r d i n a n d S e i b t / E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 



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

Československý biografický slovník [Tschechoslowakisches biographisches Lexi-
kon]. 

Encyklopedick ý ústav ČSAV - Academia , Prah a 1992, 837 S. 

Ein e Lück e im tschechische n biographische n Schrifttu m schein t nunmeh r geschlos-
sen: ein politisc h unvoreingenommene s biographische s Lexikon biete t nu n biographi -
sche Informatione n über bedeutend e „Tscheche n un d Slowaken , die sich im Verlauf 
des letzte n Jahrhundert s in unterschiedliche n Bereiche n des nationale n Leben s her -
vorgetan habe n - von der Politi k über Volkswirtschaft , Wissenschaft un d Kultu r bis 
zum Sport " (Einleitung) . De n Mitarbeiter n des Prage r Enzyklopädische n Institut s der 
Akademi e ist es gelungen , binne n kurze r Zei t (seit dem Stur z der kommunistische n 
Diktatu r im Herbs t 1989) ein Nachschlagewer k mi t Informatione n über run d zehn -
tausen d Persone n zusammenzustellen , ergänz t um gelegentlich e -  wenn auch spora -
dische -  Hinweis e auf weiterführend e Literatur . Verfasser, Herausgebe r un d die run d 
160 namentlic h aufgeführte n Mitarbeite r dieses Werkes waren bemüht , möglichs t 
schnel l „de m aktuelle n Bedürfni s nac h einem biographische n Lexikon " entgegenzu -
komme n un d „sein Erscheine n zu beschleunigen , auch um den Prei s gewisser Unge -
nauigkeite n un d Disproportionen , dene n freilich ein Werk dieses Umfang s nie ganz 
ausweiche n kann" . Nich t zuletz t hatte n sie dabei wahrscheinlic h auch das vom Histo -
rischen Institu t der Akademi e in Angriff genommene , langfristig angelegte Groß -
projek t einer grundlegende n biographische n Enzyklopädi e zur Geschicht e der böh -
mische n Lände r im Sinne , mit dem sie nich t konkurriere n wollten . Fü r ihre flexible 
un d prompt e Antwor t auf spürbar e praktisch e Bedürfnisse verdiene n sie alle An-
erkennung . 

De r erfaßte Personenkrei s wird allerding s nich t eindeuti g abgegrenzt . De r Tite l -
Tschechoslowakische s biographische s Lexikon - schein t darau f hinzudeuten , daß es 
sich um eine Auswahl von Persönlichkeite n aus dem Gebie t der Tschechoslowake i 
handelt . De m kan n jedoch nich t so sein, da nahez u ausnahmslo s nu r die Tscheche n 
un d Slowaken , nich t jedoch die erst 1945 vertriebene n Deutsche n berücksichtig t wur-
den . Warum dan n aber, darübe r hinaus , vom „nationale n Leben " im Singular die Red e 
ist un d warum das im Tite l verwendet e Adjektiv „Československý " auf das heut e allge-
mein verworfene Konzep t der „tschechoslowakische n Nation " hindeutet , bleibt aller-
dings unklar . Dabe i stimm t den Leser eine der kurze n Anmerkunge n in der Einleitun g 
nachdenklich : „Besondere s Augenmer k richtet e sich bei der Zusammenstellun g der 
Stichwort e auf Persönlichkeite n tschechische r Nationalitä t -  mi t Rücksich t auf das 
gleichzeiti g erscheinend e Slowakische biographisch e Lexikon. . . " O b es sich hierbe i 
nich t wieder einma l um eine For m der unreflektierte n tschechische n Einstellun g han -
delt , die das tschechisch e Zusammenlebe n mit andere n Völkern erschwere n un d den 
Gefühle n von Diskriminierun g andere r imme r wieder Nahrun g geben? Immerhi n 



418 Bohemia Band 33 (1992) 

wurde das Lexikon von der „tschechoslowakischen " Akademi e der Wissenschaft her -
ausgegeben un d als „tschechoslowakisch " deklariert . Dabe i scheut e ma n Überschnei -
dunge n mit andere n vergleichbare n Werken keineswegs; eine Stichprob e ergibt, daß 
etwa 15 Prozen t der erfaßte n Persone n auch in dem vor kurze m erschienene n zwei-
bändige n „Kd o je kdo " zu finden sind 1. 

Di e offfensichtlich e Verlegenhei t hinsichtlic h der Nationalitä t einzelne r Persön -
lichkeite n komm t vielfach zum Ausdruck : Währen d bei den meiste n Persone n ein „č. " 
für tschechisc h ode r ein „sl. " für slowakisch steht , heiß t es bei manchen , etwa bei 
Stanisla v Lusk, „čs. " (tschechoslowakisch) . Abgesehen davon tauche n aber auch 
Name n von Persönlichkeite n weder tschechische r noc h slowakischer Nationalitä t 
auf, un d es bleibt offen, wie in diesem Bereich die Auswahl getroffen wurde ; warum 
werden beispielsweise Fran z Kafka un d Raine r Mari a Rilke , aber nich t die in Mäh -
ren geborene n Sigmun d Freud , Gusta v Mahle r ode r Berth a von Suttne r geb. Kinsky 
erwähnt ? 

Di e Nationalitä t einzelne r Persönlichkeite n wird von den Verfassern jedoch für 
so wichtig gehalten , daß sie sich entschlosse n haben , darübe r jeweils audrücklic h 
Angaben zu machen . Freilic h geraten sie dabe i hinsichtlic h der multinationale n Gesell -
schaft der tschechoslowakische n Gebiet e in Schwierigkeiten , auch wenn diese Vielfalt 
heut e weitgehen d reduzier t ist. Fran z Kafka wird als „deutsc h schreibende r Prage r 
Erzähle r jüdische r Herkunft " deklariert , Ma x Brod hingegen als „deutsche r Prage r 
Schriftstelle r jüdische r Herkunft" . Bei dem ebenfalls in Pra g geborene n Rilke heiß t es 
jedoch „deutsche r Lyriker , Erzähle r un d Übersetzer , der mit den böhmische n Län -
dern verbunde n ist", der aus Mähre n stammend e Erns t Mac h wird als „österreichi -
scher Physike r un d Philosoph , der auch in Böhme n wirkte" bezeichnet , Gusta v Mey-
ring als ein „deutsche r Prage r Schriftsteller " un d Erns t Somme r als „deutsche r 
Schriftstelle r jüdische r Herkunft , aus Mähre n stammend" . Es gibt aber auch Tsche -
che n mi t komplizierte r Abstammung , etwa „Lützo w František , hrab ě z Dreylützen u 
a Seedorfu" , der als „tschechische r Adliger deutsch-englische r Abstammung " auf-
geführt wird. 

Wie wir aus der Einleitun g erfahren , möchte n die Autore n ihr Werk auch als einen 
„Beitra g der tschechische n Enzyklopädisti k zur Wiederherstellun g des historische n 
Bewußtsein s breite r Schichten " verstande n wissen. Dabe i mu ß allerding s festgestellt 
werden , daß die gewählte Konzeptio n diesem Anspruc h keineswegs gerech t wird. 
Nich t nur , daß sie auf verzerrende n Vorstellunge n von der Nationalitätenstruktu r 
jener Bevölkerun g aufgebaut ist, die währen d des gewählten Zeitraum s (die letzte n 
hunder t Jahre ) auf dem Gebie t der Tschechoslowake i lebte un d wirkte; sie verzerr t 
auch das Bild jener Vergangenheit , auf die sich die gegenwärtige Gesellschaf t als „ihr e 
Geschichte " bezieht . So finden wir beispielsweise von 77 Abgeordnete n un d Senato -
ren der Erste n Republik , dere n Name n mit dem Buchstabe n M beginnen , nu r über 
16 Persone n Angaben - eine verschwinden d kleine Grupp e all derjenigen , die die 
Geschicht e des Staate s gestalteten . 

1 Kdo je kdo. 91/92 . Česká republika , federáln í orgány ČSF R [Wer ist wer. 91/92 . Tschechi -
sche Republik , föderale Organe der ČSFR] . 2 Bde. Prah a 1991. 
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Da s Argument , ma n könn e ja nich t alle berücksichtigen , ist in diesem Zusammen -
han g nich t gerechtfertigt . Scho n ein oberflächliche s Nachzähle n zeigt nämlich , daß 
von den etwa 600 Persone n unte r dem Buchstabe n M knap p ein Dritte l (190) solche 
sind, die im Bereich Musik , Theater , Film un d Fernsehe n tätig waren un d sind, wäh-
ren d nu r 28 Politike r un d Diplomate n verzeichne t sind. Die s deute t auf eine eindeu -
tige Bewertun g der Bedeutun g unterschiedliche r Berufsgruppe n zugunste n der Kul -
turschaffenden . 

Fraglic h bleibt natürlic h auch , wie weit man einerseit s einen Beitra g zum „histori -
schen Bewußtsein " leisten , gleichzeiti g aber auch die aktuelle n Bedürfnisse befriedi-
gen kann , un d zwar hinsichtlic h einer Gesellschaft , die einem so gravierende n Wande l 
gerade in den behandelte n hunder t Jahre n unterzoge n wurde , wie es in der Tschecho -
slowakei der Fal l war. Geh t man von der gegenwärtigen Popularitä t einzelne r Berufs-
gruppe n aus, stehe n die Kulturschaffende n wahrscheinlic h tatsächlic h an der Spitze . 
Projizier t ma n jedoch diese Perspektiv e hunder t Jahr e zurück , ergibt sich ein verzerr -
tes Bild, auch der tschechische n bzw. slowakischen Gesellschaft . Derartig e Dispro -
portione n bleiben im übrigen nich t auf den Bereich der Parlamentarie r beschränkt . 

Ander e Gruppe n von bedeutende n tschechische n Persönlichkeiten , die in den 
Nachschlagewerke n der Erste n Republi k ode r in dem gegenwärtig in Münche n 
erscheinende n Biographische n Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Lände r für 
überau s bedeuten d gehalten werden , scheine n trot z der Befreiun g der Tschechoslo -
wakei von der kommunistische n Zensu r keine n Eingan g in das historisch e Bewußtsein 
nich t nu r der breite n Schichten , sonder n nich t einma l der tschechische n Enzyklopädi -
stik gefunden zu haben . Es handel t sich beispielsweise um Industrielle , Kommunal- , 
Gewerkschafts - un d Sozialpolitike r ode r Beamte . Auf den ersten Blick vermiß t ma n 
etwa unte r dem Buchstabe n M den langjährigen Bürgermeiste r von Brunn , Senato r 
un d Universitätssprofesso r Bedřic h Macků , den Eisenbahnfachman n un d Organisa -
to r der Wiener Tscheche n Arnošt Mádl , den Agrarpolitike r un d langjährigen Abge-
ordnete n des mährische n Landtags , des Wiener Reichsrat s un d 1918-29 des Prage r 
Parlament s Rudol f Malík , den Zuckerindustrielle n un d ehemalige n Präsidente n der 
Gewerbebank , des Verbande s tschechische r Industrielle n un d der Prage r Handels -
un d Gewerbekamme r sowie langjährigen Abgeordnete n Františe k Malínský , den ehe-
maligen Geschäftsleite r der tschechoslowakische n Zuckerindustri e Rober t Mandelik , 
den Sekretä r (seit 1919) un d Direkto r (seit 1924) der Vereinigun g zur Hebun g der 
Industri e in Böhme n Bedřic h Mansfeld , den bedeutende n Eisenbahnfachman n un d 
ehemal s österreichische n Ministe r für öffentlich e Arbeiten Kare l Mare k ode r den 
ersten Präsidente n der tschechische n Sektio n des Landeskulturrate s un d langjährigen 
böhmische n Abgeordnete n Stanisla v Mayer . Wenn etwa von zwölf tschechische n 
Abgeordnete n des Reichsrats , deren Nam e mit M beginn t un d die nac h dem allgemei-
nen Wahlrech t gewählt wurden , nu r vier erwähn t werden un d nu r bei zwei von ihne n 
(Masary k un d Modráček ) überhaup t ihre Mitgliedschaf t in diesem Gremiu m angege-
ben wird, ist es kaum verwunderlich , daß sich die tschechisch e Gesellschaf t nac h wie 
vor als eine überwiegen d aus Künstler n bestehend e un d im alten Österreic h politisc h 
nich t repräsentiert e fühlt . 

Offen bleibt freilich auch die Frage , wer zur tschechische n Natio n gezählt wird: 
Wer von dor t stamm t un d außerhal b der böhmische n Lände r wirkte , ode r wer von 
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andersw o stammt , aber dor t wirkte? In der Einleitun g entschuldige n sich die Her -
ausgeber für das Fehle n manche r dieser Persönlichkeiten , über dere n Lebenswege 
Informatione n kaum aufzutreibe n seien. Da s mag teilweise zutreffen ; teilweise wird 
hier aber auch schwerwiegende n Frage n ausgewichen . Warum werden Rilke , Pau l 
Nett l ode r Bohusla v Martin ů genannt , nich t aber die unzählige n aus den böhmi -
schen Länder n ausgewanderte n Tschechen , die allerort s in der alten Habsburgermo -
narchi e wirkten ? Warum wird Boris Monoszon , der „in der Tschechoslowake i 
lebend e sowjetische Geiger" , berücksichtigt , nich t aber Angelo Neumann , der inter -
nationa l gefeierte Direkto r des Deutsche n Landestheater s (1885-1910 ) in Pra g un d 
Gründe r der bis heut e populäre n Musikfestspiel e Prage r Frühling ? Warum werden 
der Wiener Kunsthistorike r Ma x Dvořák , der dor t nich t weniger verehrt e un d mit 
den tschechische n Politiker n in engem Kontak t stehend e Eduar d Albert jedoch nich t 
genannt ? 

Warum sich ein dem historische n Erbe der letzte n hunder t Jahr e auf dem Gebie t der 
Tschechoslowake i gerechte s Bild anhan d einer „Tschechoslowakischen " Abgren-
zun g nich t schaffen läßt , habe n zahlreich e Historike r schon längst diskutiert . Da s vor-
liegende Werk zeigt jedoch darübe r hinau s mi t aller Deutlichkeit , daß dieser Versuch 
auch zu einem überau s eingeschränkte n Bild der tschechische n bzw. slowakischen 
Geschicht e führt . Di e offensichtlich e Bemühun g um ein „nationales " biographische s 
Nachschlagewer k sowie die von dem Gesellschaftsbil d eine r postkommunistische n 
Welt ausgehend e Konzeptio n schränk t auch die politische , soziale un d kulturell e Viel-
falt der tschechische n Gesellschaf t im Rückblic k übermäßi g ein . Dami t werden über -
lieferte Autostereotype n der tschechische n Gesellschaf t als überwiegen d aus Künst -
lern un d Intellektuelle n zusammengesetz t perpetuiert , obwoh l es offensichtlic h den 
historische n Tatsache n un d den reichlic h vorhandene n biographische n Informatione n 
widerspricht . Übe r die Hälft e der hier ausgewählte n Persone n leben noch , un d das 
Lexikon kan n dahe r eher als eine Ergänzun g zu dem schon erwähnte n „Kd o je kdo" , 
den n als ein Beitra g zur sinnvollen Korrektu r des bisher von der kommunistische n 
Zensu r manipulierte n historische n Bewußtsein s verstande n werden . 

Münche n E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 

V alka,  Josef: Středověká Morava [Das mittelalterliche Mähren]. Dějiny Moravy díl 
1 [Geschichte Mährens Teil 1J: Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada svazek 5 
[Mährische Landeskunde.  Land  und Leute.  Neue Reihe Band 5J. 

Muzejn í a vlastivědná společnos t v Brně, Brno 1991, 230 S. 

Böhmisch e Geschicht e ist in den letzte n 200 Jahre n auch wirklich meist böhmisch e 
Geschicht e gewesen. Di e einstigen Nebenlände r der böhmische n Kron e blieben für 
gewöhnlic h ebendies . Da s gilt noc h bis zur Gegenwart , den n auch das marxistisch e 
Vorzeiche n der offiziellen Historiographi e in den letzte n 40 Jahre n ha t an diesem 
sozusagen feudalistische n Prinzi p nicht s geändert . Kein Sachkenne r wird aber be-
zweifeln, daß gerade unte r dem sachliche n Gesichtspunk t der Regionalgeschicht e 
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Mähre n die gleiche Aufmerksamkei t beanspruche n kann , wie der böhmisch e Namens -
träger . Wie auch immer : Di e großen Geschichtswerke , seien sie aus der Fede r einzel -
ner ode r seien sie Sammelwerke , wie die Glanzleistun g des tschechische n Positivis-
mus , die České dějiny, ode r der erste , wenn auch synthetisch e Versuch interdisziplinä -
rer Landeserfassung , die Československ á vlastivěda der dreißiger Jahre , tragen alle böh -
misch e Akzente . Deshal b mu ß ma n eine Vlastivěda moravská besonder s begrüßen . 
Josef Válka, ein in vielen Studie n ausgezeichnete r Sachkenner , legte den ersten Band 
des zwölfbändigen Unternehmen s 1991 vor. Er gilt dem Mittelalter . Im historische n 
Bereich sollen noc h dre i Bänd e bis zum Jah r 1918 führen , dan n folgen Bänd e über Eth -
nographie , über Literatu r un d Theater , Musi k un d bildend e Künste . Vorangestellt e 
vier Bänd e gelten der unbelebte n un d der belebte n Natur , der Urgeschicht e Mährens . 

De r vorliegend e Band im Lexikon-Octa v ist zweispaltig gedruckt , mit zahlreiche n 
Skizzen un d Schwarz-Weiß-Bilder n im Text , mit einer Auswahlbibliographi e un d 
einer ausführliche n deutsche n Zusammenfassung . Josef Válka führ t darin einen treff-
sichere n Stil. Er ist nich t nu r um den neueste n Forschungsstan d bemüht , sonder n 
auch um einen demonstrative n Umgan g mi t den Abbildungen , besonder s mi t den 
Skizzen . Di e Kapite l des Buche s sind jeweils nac h dem politische n Rahme n einzelne r 
historische r Epoche n ausgerichtet , wie sie Válka sieht un d wie sie freilich unschwe r 
der Landesgeschicht e abzulesen sind: Großmähren , das przemyslidisch e Mähren , das 
luxemburgische , die hussitisch e Revolutio n un d „da s End e des Mittelalters" . In der 
Überschrif t dieses letzte n Kapitel s hätt e ma n vielleicht den Jagiellone n doc h einen 
Plat z gönne n sollen. De r Text tu t das hinreichend . 

Jedes Kapite l münde t in eine Würdigun g des kulturelle n Zuschnitt s der einzelne n 
Epochen , was eine gewisse Übereinstimmun g in der Konzeptio n von Politi k un d 
Gesellschaf t voraussetzt . In diesem Rahme n ist vielleicht die Spann e im „przemyslidi -
schen Mähren " zu weit, die luxemburgisch e zu kurz geraten . Immerhin : De n gesell-
schaftliche n Wandlunge n vom 11. bis zum 13 .Jahrhunder t widmet e Válka 33 Spalten . 
Hie r entwickel t er die Entfaltun g des Landesausbaus , zunächs t den innere n wie den 
äußeren , mit eine r illustrativen Kart e zur Waldrodung , wie ma n sie selten zu sehen 
bekommt . De r historisch e Schulatla s von 1967 beispielsweise kenn t eine solche Dar -
stellun g noc h nich t (vgl. dor t die Kart e 6/7) . Auch Architektu r un d Schriftkultu r wer-
den in diesem Rahme n rech t ausgewogen un d anschaulic h vorgeführt . Soll ma n ergän-
zen , daß das Olmütze r Horologiu m von 1142 in seiner Selbstdarstellun g der Künstle r 
Hildeber t un d Ewerwin , wie sie die Abbildun g wiedergibt , eine reizvolle Parallel e 
besitz in einer Selbstdarstellun g der beiden in eine r andere n Handschrif t mit einer 
diebische n Maus ? In Abbildun g 39 bringt Válka eine ganz dankenswert e Skizze eines 
bekannte n mährische n Objekte s der Mittelalterarchäologie , des Dorfe s Pfaffenschlag . 
Diese s Dorf , im frühe n 15. Jahrhunder t untergegangen , kan n un s die Grundriss e der 
Gebäud e in einem Waldhufendor f in ihre m seriellen Charakte r aus der Gründerzei t 
noc h gut vor Augen führen . Ein paar bunt e Bilder gelten der Architektu r un d den 
Handschriftenschätzen , un d wieder finden sich umsichtig e Kommentar e des Autors , 
die mit wenigen Striche n Beziehungsgefüge herstellen . Ma n kan n lerne n aus Válkas 
Buch ! 

Haa r F e r d i n a n d S e i b t 
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Lübke,  Christian: Arbeit undWirtschaftimöstlichen Mitteleuropa.DieSpezialisierung 
menschlicher Tätigkeit im Spiegel der hochmittelalterlichen Toponymie in den Herr-
schaftsgebieten von Plasten, Přemysliden undArpaden. 
Fran z Steiner Verlag, Stuttgar t 1991, 115 S. (Glossa r zur frühmittelalterliche n Geschicht e im 
östlichen Europa , Beiheft 7). 

Totgesagt e leben lange. Jedenfall s ist bald nac h der Einstellun g des Editionsvorhaben s 
„Glossar " erneu t ein Beiheft erschienen . Diesma l zu einem vielschichtige n Them a - der 
Arbeit. De m Verlag ist zu danken , daß die Herausgab e ohn e Zuschüss e möglich war. 

Nich t wenige Ortsname n im östliche n Mitteleurop a entstande n aus der Bezeich -
nun g für eine menschlich e Tätigkeit . Diese Tatsach e regte schon vor einigen Jahrzehn -
ten historisch e Studie n an , die inzwische n auch von der Archäologi e mitgetrage n wer-
den . Im wesentliche n kreist die Diskussio n um die Frag e von Herrschaftsstrukture n 
un d ihre n Einflu ß auf bestimmt e Dienstsiedlunge n in den frühere n Staate n der Pře -
mysliden , Piaste n ode r Arpaden . Im vorliegende n Band möcht e der Auto r weitere 
Anregunge n zur Deutun g von toponymische m Materia l geben. Ein e vollständige , 
systematisch e Sammlun g war nich t das Ziel . Vielmehr soll das erfaßte Materia l als 
Grundlag e für die Sozial-  un d Wirtschaftsgeschicht e dienen : Aus der Vielfalt der 
Ortsbezeichnunge n werden einzeln e Tätigkeite n herausgeschäl t un d somit Aussagen 
etwa über die frühen Wirtschaftsstrukture n ermöglicht . 

Da s neu e Beiheft des „Glossars " versuch t dem Desidera t nachzukommen , nich t erst 
das Materia l des 13. un d 14. Jahrhundert s aufzulisten , als die vermutet e Dienstorgani -
sation schon im Niedergan g begriffen war, sonder n möglichs t frühe Belege für spezia-
lisierte Arbeit zu sichten . De r Auto r liefert Ergänzunge n un d setzt dami t Vorarbeite n 
der letzte n Jahrzehnt e in Polen , der Tschechoslowake i un d in Ungar n fort . Da s 
Resulta t ist ein anregende r Überblic k un d eine nac h vereinheitlichte n Kriterie n geglie-
dert e Aufstellung von Tätigkeitsbezeichnunge n in allen diesen Gebieten . 

Di e so gesammelte n Ortsname n ergeben insgesamt 93 verschieden e Tätigkeits -
bezeichnungen , wohingegen in lateinische n Quelle n etwa 68 Appellativa faßbar sind. 
Überwiegen d in Tabellenfor m veranschaulich t der Verfasser einige Analysemöglich -
keiten . Einma l zeigt sich eine unterschiedlich e Häufun g der Tätigkeitsbezeichnunge n 
in den slawischen bzw. ungarische n Gebieten . Ein e durchau s gleiche Streuun g ergibt 
sich, wenn als Kategorie n die vermutete n dienstliche n Bindunge n an die Herrschaf t 
ode r aber die natürliche n Grundlage n wie Wald, Wasser un d Bodenschätz e angewen -
det werden . In bestimmte n Bereiche n differenzierte n die slawischen Sprache n ander s 
als das Ungarische . Dabe i fällt auf, daß besonder s die Wald- un d Weidewirtschaft , 
späte r das Handwer k bei den Slawen stärker vertrete n waren . Di e Dienstleistunge n 
nahme n hingegen nac h dieser Analyse in Ungar n einen größere n Rau m ein . 

Di e vorliegend e Studi e bereicher t den Blick auf die Wirtschaftszweige der frühen 
•Herrschaftsgebiet e des östliche n Mitteleuropas . Sie zielt vorrangig auf die unter -
schiedliche n Tätigkeitsfelde r im Mittelalte r hin , nich t auf die Erforschun g der Orts -
namen , dennoc h wäre bei der Füll e des toponymische n Material s un d des Umfang s 
des Untersuchungsgebiet s eine geographisch e Zuordnun g sehr wünschenswert . Zu -
dem könnt e eine Kart e wahrscheinlic h weitere Aspekte der Streuun g un d Struktu r 
dieser Siedlunge n besser als Wort e veranschaulichen . 

Dillinge n D a n a K o u t n á - K a r g 
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Henningsen, Uta: Besitz und Einkünfte  der Herren von Rosenberg in Böhmen 
nach dem Urbar von 1379/84. 
J. G . Herder-Institut , Marburg/Lah n 1989, 120 S. (Historisch e und landeskundlich e Ostmittel -
europa-Studie n 5). 

Im letzte n Jahrhunder t legte Josef Truhlá ř das Urba r der Herre n von Rosenber g im 
Druc k vor. Seitde m wurde es in einigen Arbeiten nac h bestimmte n Gesichtspunkte n 
ausgewertet . In der 1981 in Frankfur t abgeschlossene n Dissertatio n versuch t nu n die 
Autorin , eine wirtschaftlich e Analyse vorzunehmen . Dabe i findet die folgende Metho -
de Anwendung : Di e Ortschafte n des Urbar s werden tabellarisc h aufgelistet, geogra-
phisch bestimm t un d die Ergebnisse schriftlich niedergelegt . Di e Tabellen nehme n dan n 
24 Seiten ein, die Ort e selbst sind auf einer beiliegende n Landkart e zu ersehen . Ohn e 
die Editio n von Truhlá ř komm t ma n im übrigen bei der Lektür e nich t aus: Di e Tabel -
len des Anhang s erfassen die Dörfe r einzelne r Verwaltungsbezirk e lediglich nac h den 
laufende n Numme n Truhlářs , auf der Kart e tauche n hingegen nu r die Ortsname n auf. 

Di e eigentlich e Auswertun g biete t zunächs t eine Typologisierun g der Liegenschaf -
ten . Vorrangig geht es um die Trennun g der in Eigenregi e bewirtschaftete n Grund -
stücke un d der an die Grundholde n überlassene n Ländereien . In Eigenregi e wurde n 
demnac h wenige Höf e bei Rosenber g un d Kruma u bewirtschaftet , weitere noc h in 
Gebiete n mi t hohe r Bodenbonität . Di e weitaus größer e Rolle spielte im herrschaft -
lichen Bereich hingegen der Ausbau sowie die Bewirtschaftun g von Fischgewässer n 
un d von Wäldern . 

Aus der Typologisierun g der bäuerliche n Liegenschafte n geht hervor , daß 1379 die 
Hufeeinteilun g (laneus ) die ältere „mansus " -  Einteilun g bei weitem übertrifft . Dem -
nac h dürft e eine Leihe nac h dem emphyteutische n Rech t stark verbreite t gewesen sein 
(S. 38). De n Leser würde freilich weiter interessieren , welche Typen von Leihe ode r 
Pach t es sonst noc h gab, wenn nebeneinande r „curia" , „hereditas " u. a. genann t wer-
den , ebenso die soziale Streuun g innerhal b der Dörfer , die sich an den unterschied -
lichen Abgaben ablesen ließe. Diesbezüglich e Auskünfte begegnen verstreu t in der 
Arbeit, beruhe n jedoch häufig nu r auf Sekundärliteratur . 

Nebe n der Eigenregi e basierte n die Einkünft e der Rosenberge r wie auch andere r 
Herrschafte n auf Grund- , Natural -  un d gegebenenfall s Gewerbezins , wobei ihre 
Höh e un d Struktu r von einigen Faktore n abhingen . Di e Erörterun g der Reduktione n 
von Naturalie n un d Dienste n wirft allerding s die Frag e auf, inwieweit es tatsächlic h 
für die Rosenberge r Gebiet e zutrifft , daß solche Verpflichtunge n bereit s für das Ein -
komme n des Grundherr n an Bedeutun g verloren habe n (S. 41). Vergleiche mit ande -
ren Herrschafte n in Böhme n zeigen, daß der Übergan g von der Natural -  zur Geld -
wirtschaft in der Realitä t nich t gänzlich stattfand , erst rech t dan n nicht , wenn Höf e in 
Eigenregie zu bebaue n waren . D a die Autori n kaum früher e noc h später e wirtschafts -
orientiert e Quelle n herangezoge n hat , ist ihr Urtei l vielleicht voreilig. So ist dieser 
Querschnit t zum Jah r 1379 eine Momentaufnahme , eine Aussage über die Dynami k 
ode r Stabilitä t innerhal b eine r Herrschaf t steh t noc h aus. Ebensoweni g überzeug t fer-
ner die Feststellung , daß die Belastun g des einzelne n Bauer n nich t hoc h gewesen sei 
(S. 73). Quantifizier t wird dies leider nicht , was sicherlic h mit der Auswertun g dieses 
einen Urbar s als einziger Quellengattun g auch nich t befriedigen d zu lösen ist. 

Di e Analyse der Einkünft e aus Siedlunge n städtische n Charakter s zeigt, daß dor t 
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die landwirtschaftlich e Nutzfläch e bemerkenswer t groß war. Di e durchschnittlich e 
Belastun g pro Maßeinhei t orientiert e sich meist an derjenigen der Dörfe r des Verwal-
tungsbezirks . Dementsprechen d wiederhol t sich hier die Tendenz , daß die südliche n 
Bezirke weniger zu leisten hatte n als die nördlichen . Di e Einnahme n aus Zoll , Gerich t 
un d Mark t trugen ganz erheblic h zu den Einkünfte n der Rosenberge r bei, meh r viel-
leicht , als zunächs t klar war. Offen bleibt indes , ob etwa die städtisch e Bevölkerun g 
dami t stärker belastet war als die ländliche . Wie auch immer : Di e Gesamteinkünft e der 
Herre n von Rosenber g waren beeindrucken d hoch . Di e Autori n versuch t dies anhan d 
einiger Beispiele zu veranschaulichen . 

Überrasche n mag, daß als Vergleichsmateria l so gut wie nu r das Zinsregiste r des 
Kloster s Marienster n in der Oberlausit z herangezoge n wurde , wenn angrenzend e 
Gebiet e Österreich s ode r Bayern s durchau s durc h Urbareditione n erschlossen wur-
den . Unberücksichtig t blieb ebenfalls die Forschun g der letzte n Jahrzehnt e über diese 
Quellengattun g in Böhme n un d im süddeutsche n Raum . Weshalb nich t bei dem 
Exkur s über die Maßeinhei t (S.82ff.) zumindes t Hinweis e über den Inhal t anhan d 
Sedláček s Arbeit gegeben werden , bleibt unklar , ebenso weshalb zum Proble m der 
Preisentwicklun g allein eine Arbeit über das Runtingerbuc h herangezoge n wurde . 

Dillinge n D a n a K o u t n á - K a r g 

Thomas,  Alfred: The Czech Chivalric Romances Vévoda Arnošt and Lavryn in 
Their Literary Context. 

Kümmerl e Göppingen , 1989, 312 S. (Göppinge r Arbeiten zur Germanisti k 504). 

Im Mittelpunk t dieser Dissertatio n stehe n zwei tschechisch e Dichtunge n aus der 
zweiten Hälft e des 14. Jahrhunderts , die sich gleichermaße n auf hochstaufisch e Vor-
lagen beziehen : Vévoda Arnošt , eine Bearbeitun g des „Herzog-Ernst-D" , die 
Konflikt e im sächsische n Kaiserhau s schildert , sowie „Lavryn A", das auf die 
Dietrich-von-Bern-Sage n zurückführ t un d dahe r auch unte r dem Tite l „ O Jetřichov i 
Berúnském " bekann t ist. Als Zie l der Monographi e ist das Bemühe n erkenntlich , 
die literarisch e Bedeutun g dieser Texte erstmali g herauszumodelliere n un d ihre 
formal e un d inhaltlich e Eigenständigkei t gegenüber den Vorlagen un d auch gegenüber 
dem zeitgenössische n Kontex t zu betonen . 

Dahe r stellt Thoma s die „romances " -  dere n literarisch e Gattungsbezeichnunge n 
bewußt offengehalte n werden - zunächs t in die alttschechisch e Traditio n un d beton t 
den Kontras t zur Alexandrei s un d zur sogenannte n Dalimil s Chronik . Z u Rech t weist 
er darau f hin , daß sie Produkt e der Epoch e Karls IV. sind, in der sich das Spektru m der 
Genre s erheblic h erweiterte : um Heiligenvite n mit besondere r Wertschätzun g des rit-
terliche n Tugendideals , um religiöse Pros a wie auch um Roman e (Versepen) , Drame n 
un d Satiren ; letzter e deute n den Übergan g zur Regierungszei t Wenzels IV. (Vác-
lav IV.) an (Tomá š ze Štítného , Smil Flaška z Pardubi c a Rychmburka) . De r Kon -
trast -  so das zweite, insgesamt überzeugend e Kapite l -  besteh t primä r in einem 
neue n Model l des Ritterideals . Währen d die Alexandrei s unte r dem Einflu ß der aristo -
telische n Ethi k ihre n Helde n als Prototype n des miles christianus darstellt e un d die 
Widersprüch e zwischen der magnanimitas un d der superbia dialektisch-psycholo -
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gisch zu überhöhe n suchte , währen d Ulrich s von Eschenbac h Alexander noc h stren g 
an den historische n Helde n Přemys l Ottoka r IL angelehn t wurde , sind Vévoda Arnošt 
un d sein Freun d Vecl in realistische r Phantasti k geschildert e Abenteurer , die sich in 
Kamp f un d Gefah r bewähren , ohn e von innere n ethische n Konflikte n tangier t zu wer-
den . Lavryn schließlic h un d seine Hauptfigure n sind zu reine n Objekte n der Ironi e 
un d Parodi e geworden , die allenfalls einige Moral - un d Alltagsweisheiten vermitteln . 
In den spätere n Versepen Tandariá š un d Tristra m a Izald a überwiegt schließlic h der 
Unterhaltungsaspek t -  Isolde s Liebhabe r wird auf den Typ des Joculators reduziert . 

So weit dieses an sich eindrucksvoll e Kapitel : Ohn e erkennbare n Anspruc h auf 
Vollständigkei t un d methodisch e Systemati k werden danac h in den andere n dre i 
Kapitel n einige Einzelaspekt e untersuch t -  das Ergebni s bleibt in diesen Fälle n leider 
rech t mager . Da s dritt e Kapite l „Th e Lad y of Love" läuft weitgehen d ins Leere , da 
sich weder Vévoda Arnošt noc h Zwergenköni g Lavryn als Brautwerbe r ode r Minne -
herre n verstehe n un d da die Frauengestalte n nu r eine sekundär e Bedeutun g einneh -
men : als Mutte r Adelhei t im „Arnošt " ode r als trügerisch e Gatti n Krynhül t im „Lav-
ryn". Vermutlic h wäre die Untersuchun g des Topo s Freundschaft , Kameradschaf t 
ergiebiger gewesen, der -  wie Thoma s zu Rech t beton t -  im Herzo g Erns t im Vorder -
grund steh t (S. 63f., 129). Im Gegensat z zu den Satire - un d Liebesdichtunge n aus der 
Wenzelzei t sind die beiden Epe n noc h von einer traditionsgebundenen , restriktiven 
Mora l geprägt, die sich an marianisch e Topo i anlehnt . 

Di e Untersuchunge n zu Versform, Symbolik un d Idiomati k werden vom Verfasser 
selbst mit dem Satz geschlossen, daß sich die Romance s weder im Geis t noc h im Stil 
vom Hauptstro m der tschechische n Literatu r des Mittelalter s unterscheide n (S. 262). 
Vévoda Arnošt beschränk t sich im wesentlichendarauf , denTerzett-Sti l der Alexandrei s 
zuimitieren , undLavrynsmoralisierendeAusführungenimPro-undEpilogdrehensic h 
primä r um die Grundbegriff e pýcha (superbia ) un d müdrost (sapientia). Di e Verwen-
dun g der theriophore n Symbolik (Löwe , Auerochs , Wolf, Schaf) sowie die Anklänge an 
volkstümlich e Idiom e sind unbewußt e Reflexe der Traditio n un d der Alltagssprache . 

De r Verfasser ha t es vermieden , die beiden Dichtunge n auch noc h im historische n 
un d kulturelle n Kontex t der luxemburgische n Epoch e zu interpretiere n un d ha t sich 
dami t einige interessant e Zusammenhäng e verstellt. So werden selbst die ins Auge 
springende n Bezüge übersehen . Es wird nich t untersucht , in welcher Relatio n die 
Viten der hl . Katharin a un d des hl. Proko p zur Biographi e Karls IV. stehen ; es fehlt die 
Einordnun g der Ritterheilige n in das karolingisch e Bildprogramm ; die auffällige Dar -
stellun g der Litauer - un d Preußenzüg e wird nich t in Bezug zu den konkrete n Unter -
nehmunge n Johann s von Böhme n gesetzt; die überraschende n Parallele n zwischen 
den Abenteuerreise n Vévoda Arnošt s un d den Ostfahrte n Johanne s Marignola s wer-
den nich t zur Kenntni s genommen ; die Tirole r Zwergenwel t Köni g Lavryns hätt e 
wahrscheinlic h auf dem Hintergrun d der brennen d aktuelle n Tirolpoliti k der Luxem -
burger neue s Gewich t gewonnen , un d die Werke Johann s von Neumark t un d seines 
Kreises hätte n das kulturgeschichtlich e Verständni s der behandelte n Versepen mög-
licherweise erweitert . Ein grober Schnitze r nebenbe i ist die Fehlübersetzun g von 
„Stei n der Weisen" mi t „orpha n stone" , die sich mehrfac h findet (S. 21, 61). 

Di e historisch e Interpretatio n geht kaum über Huizing a hinaus . Es fehlen im Lite -
raturverzeichni s Name n wie Chadraba , Hlaváček , Kalista , Kejř, Ochsenbein , Seibt 
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ode r Spěváček; selbst wichtige literaturgeschichtlich e Aufsätze wurde n übersehe n 
(Kühne l 1979, Störme r 1980). Di e Bibliographi e enthäl t kaum verständlic h reduziert e 
Kurzangaben , Indice s fehlen . Insgesam t bringt das Buch unser e Kenntniss e durchau s 
einen Schrit t voran , auch verdien t die Untersuchun g der Textstruktu r Anerkennung . 
Doc h seinem vollen Titel , dem literarische n Kontext , wird das Buch nich t gerecht . 
Münste r B e r n d - U l r i c h H e r g e m ö l l e r 

Kopičkov á, Božena: Jan Zelivský [Johann von Seelau]. 
Melantrich , Prah a 1990, 282 S. 

Wahrscheinlic h fällt es niemande m leicht , über ein Buch zu schreiben , das einige 
Jahr e auf sein Erscheine n warten mußte . Es droh t nämlic h dabei automatisc h die 
Gefahr , daß sich der Rezensen t die Zeitumständ e nich t meh r vergegenwärtigt , unte r 
dene n die Arbeit entstande n ist, un d deshalb einen hyperkritische n Standpunk t ein-
nimmt . Diese Gefah r besteh t auch im Falle der Monographi e der bekannte n tschechi -
schen Mediävisti n Božen a Kopičková . Ih r Buch über den bedeutende n hussitische n 
Führe r un d Predige r Jan Zelivský (Johan n von Seelau) wurde im Ma i 1986 beim Verlag 
eingereicht , in gedruckte r For m erschie n die Arbeit jedoch erst in der zweiten Hälft e 
des Jahre s 1990, also in einem völlig veränderte n gesellschaftliche n un d politische n 
Klima . Di e Publikatio n ist auf diese Weise gleichermaße n vom Glüc k wie vom Un -
glück betroffen . Vom Glüc k insofern , als das Buch zum Zeitpunk t seines Erscheinen s 
noc h auf ein gestiegenes Interess e an historische r Literatu r stieß un d ein für den Leser 
anspruchsvolle r Text , versehen mi t einem umfangreiche n Anmerkungsapparat , nie -
mande n vom Kauf abhielt . Diese r positive Aspekt gleicht jedoch die Negativ e nich t 
aus. De r erheblich e zeitlich e Abstand zwischen der Fertigstellun g un d der Veröffent-
lichun g der Monographi e bringt die Vorzüge, die Schwachstelle n un d die Grenze n des 
Buche s deutliche r zum Vorschein . Di e Autori n konnt e weder auf die umfangreich e 
Fachliteratu r reagieren , die in der Zwischenzei t erschiene n war, noc h sich kritisch mit 
den Auffassungen der marxistische n Historiographi e auseinandersetzen . Deshal b kan n 
die Würdigun g dieses Buche s aus wissenschaftliche r Sicht nu r zwiespältig ausfallen . Bis 
zu einem gewissen Gra d ist diese Uneindeutigkei t des Urteil s über die Untersuchun g 
Kopičková s jedoch auch durc h die Perso n bedingt , mit der sich die Autori n beschäftigt . 

Kau m eine der herausragende n Gestalte n der hussitische n Epoch e ist unte r den 
Historiker n so umstritte n wie Jan Zelivský. In der Perspektiv e der Autori n erschein t 
der entlaufen e Prämonstratensermönc h un d radikal e Prediger , dessen Berühmthei t 
auf seinen leidenschaftliche n Rede n in der Kirch e des heiligen Stepha n un d der Maria -
Schnee-Kirch e in der Prage r Neustad t gründete , in durchwe g positivem Licht , als ein 
Mann , der keine n Widerspruc h zwischen Worte n un d Tate n kannte , un d als uner -
müdliche r Organisato r un d Wortführe r des Prage r Volkes, vor allem aber der arme n 
Schichten . Diese Betrachtungsweis e unterscheide t sich grundsätzlic h nich t von den 
marxistische n Interpretationen , deren flachen soziologische n Determinismu s die 
Autori n weithin übernimmt , einschließlic h der vagen un d inhaltlic h nich t präzise 
festgelegten Begriffe „Volk" un d „Armut" . De n marxistische n Geschichtsschrei -
bern un d Publiziste n (Závis Kalandra , Kur t Konrad , der junge Josef Mace k un d Fran -
tišek Graus ) imponiert e Zelivskys Entschiedenheit , sein unversöhnliche s Vorgehen 
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gegen diejenigen, die seine Konzeption nicht teilten, und die Diktatur, die er in Prag 
im Jahr 1421 errichtete. Auf der anderen Seite haben zahlreiche Nichtmarxisten diese 
jakobinischen Züge verurteilt, auch wenn sie keineswegs leugneten, daß Zelivský 
eine Schlüsselrolle bei der Organisation jenes blutigen Umsturzes spielte, mit dem die 
Prager Neustadt am 30. Juli 1419 die hussitische Revolution einleitete. 

Es wäre jedoch falsch zu behaupten, daß sich die Autorin mit den marxistischen 
Historikern identifiziert. Zwar berücksichtigt sie ihre Auffassungen, stützt sich aber 
wesentlich mehr auf die Ansichten evangelisch orientierter Forscher (Amedeo Mol-
nár), die sich von Zeit zu Zeit auf diejenigen marxistischen Argumente beriefen, mit 
denen sie ihre eigene Bewertung der hussitischen Zeit untermauern konnten und in 
denen sie eine Stütze in der Diskussion mit den Katholiken fanden. Das Schwanken 
zwischen evangelischen und marxistischen Autoritäten ist für die gesamte Arbeit 
kennzeichnend und erweckt an manchen Stellen den Eindruck, als habe die Autorin 
nicht genügend Kraft besessen, um ihre eigenen Auffassungen uneingeschränkt zum 
Ausdruck zu bringen. 

Ich leugne die geschichtliche Bedeutung des Priesters Jan nicht. Seine persönliche 
Tapferkeit und seine aufrüttelnden Reden trugen zum Sieg der hussitischen Ideen in 
Prag bei, zur erfolgreichen Verteidigung der Stadt gegen die Kreuzritter und zur Ent-
stehung und Ausbreitung der Macht der Prager hussitischen Union. Ich kann 
jedoch nicht damit einverstanden sein, daß die Autorin versucht, Želivskýs Schatten-
seiten zu retuschieren und zu entschuldigen, was besonders im Hinblick auf die Nie-
derlage der Prager Truppen bei Brüx im Jahre 1421 und die skandalöse Hinrichtung 
von Jan Sádlo von Smilkov gilt. Doch auch die Autorin kann nicht übersehen, daß 
gerade die negativen Seiten des Charakters des Predigers und seine diktatorischen Nei-
gungen in Prag auf den Widerstand eines Teils der Einwohner stießen und den revolu-
tionären Tribun schließlich unter das Schwert des Henkers brachten. Für die wichtig-
sten Passagen des Buches halte ich die Analyse der Auffassungen Želivskýs, die in sei-
nen Predigten zu finden sind. Die Autorin zeigt überzeugend, daß der populäre Predi-
ger nicht zu den originellen Denkern der Zeit gehörte, vielmehr vor allem die An-
regungenderHauptvertreterderböhmischenReform(J an Milic von Kremsier, Matthias 
von Janov, Jan Hus, Jacobellus von Mies) geschickt zu nutzen verstand, Anregun-
gen, die er mit seinen Zielsetzungen und den momentanen Stimmungen seiner begei-
sterten Zuhörer zu verknüpfen vermochte. Unter seinen Bewunderern waren in gro-
ßem Maße die Prager Frauen zu finden, in deren Augen der asketische Revolutionär 
zum vergötterten Idol wurde. Dagegen verlangt die Feststellung, Želivskýs Werk sei 
stark von waldensischem Gedankengut beeinflußt gewesen, nach einer teilweisen 
Korrektur. Zelivský hatte zwar manches aus dem Waldensertum übernommen, 
jedoch nur auf theoretischer Ebene; seine politische Praxis war von der Idee der 
Gewaltlosigkeit weit entfernt. 

Bedauerlicherweise ist die Autorin einer Frage nicht nachgegangen, die sich ge-
radezu anbietet. Bis zu welchem Grad waren Želivskýs anfängliche Erfolge und 
schließlich auch sein Fall durch die überkommene und in der hussitischen Revolution 
andauernde Rivalität bedingt, die zwischen der relativ jungen Prager Neustadt (ge-
gründet 1348) und ihren Nachbarn, der Altstadt, bestand, die eifersüchtig über ihre 
privilegierte Position in Böhmen wachte? Die Antwort auf diese Frage ergibt sich 



428 Bohemia Band 33 (1992) 

von selbst. In dem Augenblick, als Zelivský die politisch e Mach t über ganz Pra g 
errunge n hatte , war sein End e unabwendbar . 

Di e Arbeit von Božen a Kopičkov á ist erst der zweite Versuch eine r umfassende n 
Biographi e Jan Želivskýs. De n ersten unternah m 1925 Božen a Auštecká . Ma n darf 
gespann t sein, wie demnächs t vielleicht ein Man n mit einer solchen Aufgabe fertig 
wird. 
Pra g P e t r Č o r n e j 

Butzbach,  Johannes: Odeporicon. Zweisprachige Ausgabe. Einleitung, Über-
setzung und Kommentar von Andreas Beriger. 
VCH-Verlag , Acta humaniora , Weinheim 1991, 499 S. 

De r elfjährige Weberssoh n Johanne s Butzbac h aus Miltenber g am Mai n wurde von 
seinen Elter n im Jahr e 1488 auf eine „Bildungsreise " geschickt un d zu diesem Zweck 
einem Studenten , dem Sohn eines Nachbarn , mitgegeben . Da s war für diese Zei t 
nicht s Außergewöhnliches . De r abenteuerlich e Verlauf dieser Fahr t jedoch ist be-
merkenswert : Er führt e den fahrende n Scholare n unte r andere m für über vier Jahr e 
nac h Böhmen . Er hielt sich als Schüle r in Kaade n un d Eger auf, half einen Winte r im 
Karlsbade r Badebetrie b aus, wurde dan n von tschechische n Adligen in das Inner e des 
„Ketzerlandes " Böhme n gebracht , wo er im Dienst e verschiedene r Herre n bis zu sei-
ner Fluch t im Jah r 1494 blieb. Dabe i besucht e er auch die Hauptstad t Prag . 

Einige Jahr e später , 1506, beschrie b Johanne s Butzbac h im Kloste r Mari a Laac h 
selbst seine Reiseerlebnisse , seinen Weg vom Handwerkersoh n zum gelehrte n Mönch . 
Da s Wanderbüchlei n (Odeporicon ) beginn t mi t seiner „Einschulung " in Miltenber g 
un d reich t bis zu seinem Eintrit t in das Kloste r im Jah r 1500; es ist als Lebensberich t 
un d Mahnschrif t an seinen Halbbrude r Philip p Trun k gerichtet . Di e humanistisc h 
inspirierte , lateinisc h geschrieben e Autobiographi e Butzbach s ist auch für die böhmi -
schen Verhältniss e des letzte n Jahrzehnt s des 15. Jahrhundert s von außerordentliche m 
kulturhistorische m un d ethnographische m Interesse . Es ist erstaunlich , daß dieses 
Werk bis jetzt nich t kritisch edier t worde n ist un d der Öffentlichkei t nu r durc h die alte 
Übersetzun g Damia n Josep h Beckers aus dem Jah r 1869 bekann t war. Dabe i sehen wir 
hier vom unzulängliche n Teilabdruc k der Böhme n betreffende n Partie n durc h Hors t 
Preiss (1958) ab. 

Andrea s Beriger ha t mi t der Edition , neue r Übersetzun g un d ausführliche m Kom -
menta r eine eindrucksvoll e Leistun g erbracht . In der Einleitun g stellt er zunächs t die 
Biographi e Butzbach s vor. Dan n folgt eine ausführlich e Beschreibun g aller seiner 
Werke, die er im Kloster , oft im Hinblic k auf sein großes bewunderte s Vorbild 
Johanne s Trithemius , verfaßte . Beriger kan n hier eine Entwicklun g des originellen 
humanistische n Schriftsteller s zum konservative n theologische n Auto r ausmachen ; 
das frühe Odeporico n ist zweifellos sein mi t Abstand bestes Werk. 

Ausführlich geht der Herausgebe r auf die einzige, in Bon n liegende Handschrif t des 
Odeporico n ein, offenbar ekie Abschrift, an der dre i Hände , darunte r auch diejenige 
Butzbachs , geschriebe n haben . De r Text des Werkes, der an die Darlegun g der (imme r 
wieder mißglückten ) Editionsgeschicht e un d der Editionsprinzipie n anschließt , ist 
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insgesamt eine zuverlässige Grundlage für die weitere wissenschaftliche Arbeit, 
auch wenn gelegentlich kleine Transkriptionsversehen festzustellen sind (z.B.heißt 
es in der Handschrift 6r: rogo tepropter deum, bei Beriger S. 110 rogopropterpatrem 
deum). 

Wortgetreu und zugleich gut lesbar zu übersetzen, ist fast der Quadratur des Krei-
ses gleichzusetzen; Beriger entschied sich mit Recht, auch im Hinblick auf breitere 
Leserkreise, für die Lesbarkeit; die Übersetzung ist frisch, anschaulich und konkret. 

Auch sein ausführlicher Kommentar hat nichts von akademischer Langeweile und 
ist manchmal geradezu spannend geschrieben. Beriger geht dabei eher diskursiv als 
analysierend vor. Die Disposition des Werkes hat Butzbach demnach sorgfältig 
geplant: Nach dem Prolog folgen drei Bücher mit jeweils etwa 25 Kapiteln. Das erste 
Buch beschreibt noch seinen Aufenthalt in der Heimat und sein vagierendes Leben mit 
dem „Beanus"; mit ihm kommt er bereits nach Böhmen. Nach seiner Trennung von 
diesem, der ihn nur zum Betteln und Stehlen benutzte, ist er (im zweiten Buch) ganz 
auf sich allein gestellt und hält sich als Knappe bei verschiedenen tschechischen Adli-
gen auf. Die Flucht aus Böhmen und die Heimkehr bilden den Schluß des Buches. Das 
dritte beschreibt seinen weiteren Lebens- und Bildungsweg als Schneiderlehrling, als 
Laienbruder, als Student in Deventer und schließlich den Eintritt in das Benediktiner-
kloster Maria Laach. Das ist das eigentliche Ziel der Reise, die von Butzbach als 
Lebensweg konzipiert ist. 

Beriger stellt mit Recht heraus, daß in der „religiösen Autobiographie" des Odepo-
ricon mittelalterliche, besser: traditionelle Züge mit neuen humanistischen Sichtwei-
sen verbunden sind. Butzbach beschreibt nicht eigentlich die Entwicklung einer Per-
sönlichkeit, seine Bestimmung (nämlich als Mönch im Kloster zu leben) enthüllt sich 
ihm durch manche Irrungen hindurch während seines Lebens. Diesen Irrweg sieht er 
nicht nur, aber vor allem in seinem Aufenthalt in Böhmen, im Land der hussitischen 
Ketzer. Nur in den Böhmen gewidmeten Abschnitten finden sich Sagen und Wunder-
geschichten, etwa vom tyrannischen ketzerischen Adligen, von einer Hexe, die, von 
Deutschland kommend, in Böhmen Zuflucht gefunden hat, oder eine Gründungssage 
von Kuttenberg; diese Geschichten illustrieren meist, so Beriger, die Isolation in der 
Fremde und das „Unmoralische" der Ketzer. Bei der Beschreibung der hussitischen 
Religion, von der er sich selbst fernhielt, zitiert Butzbach Enea Silvio, auch bei der 
Beschreibung Prags hält er sich an diese Autorität. Aus den geographischen Darstel-
lungen Hartmann Schedels und Enea Silvios entwickelt Butzbach jedoch eine eigene 
Methode der Beschreibung, die ganz auf seinen persönlichen Beobachtungen beruht. 
So berichtet er über Aussehen der böhmischen Männer und Frauen, über ihre Kleidung, 
die Haartracht, über Eß- und Trinksitten und ihre Wohnungen, er gibt sogar das 
Vaterunser und das Glaubensbekenntnis in der tschechischen Sprache wieder (womit 
der Adressat seiner Schrift sicher nichts anfangen konnte!). In Sachen Ethnographie 
war Butzbach seiner Zeit offenbar voraus. Begreiflicherweise stellt er dabei vor allem 
die Unterschiede zu den Deutschen heraus, aber macht aus den Tschechen keine Kari-
katuren. Trotz seines unüberwindlichen Mißtrauens gegenüber dem Ketzertum und 
seiner schwerwiegenden Erlebnisse in Böhmen stellt er schließlich fest: „Im übrigen 
gibt es wie sonst überall unter ihnen Gute und Schlechte, Arme und Reiche. . ." 
(S.232Í.). 
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Nich t gravierend , aber etwas ärgerlich ist gerade in diesem Abschnit t der Über -
setzun g wie des Kommentar s die Inkonsequen z des Herausgeber s in der Ortsnamens -
gebung: teilweise werden sie zweisprachi g angegeben , teilweise nu r tschechisch , un d 
das auch bei Ortsnamen , die Butzbac h selbst in der deutsche n For m angibt . Di e 
moderne n deutsche n Ortsname n (un d das Ortslexiko n der bömische n Länder ) schei-
nen Beriger unbekann t gewesen zu sein, als er z.B . auf Seite 17 „Zotz/Zatec " fürSaaz , 
„Brix/Most " für Brüx einsetzte . 

Di e ausführliche n Vergleiche, die der Herausgebe r mit andere n mittelalterliche n 
wie zeitgenössische n Autobiographie n anstellt , ergaben kein eigentliche s Vorbild für 
das Odeporicon . Da s ebenfalls Odeporico n genannt e Werk des Johanne s Trithemius , 
der einen ähnliche n Lebenslau f wie Butzbac h hatte , ist verloren . Ein e gegenseitige Be-
einflussun g schein t ausgeschlossen , ein gemeinsame s Vorbild häl t Beriger für denkbar . 

Aus genaue r Kenntni s auch der andere n Werke des Johanne s Butzbac h schließ t 
Beriger auf einen Bruc h in der Persönlichkei t des benediktinische n Humanisten , 
der erst nach Vollendun g des Odeporico n eingetrete n ist: „Aus dem treuherzigen , 
packende n un d frischen Auto r des Odeporico n ist ein griesgrämiger, pedantische r 
un d langweiliger Mönc h geworden. " 

Da s Buch schließ t mit einem ausführliche n Literaturverzeichni s un d mi t Indize s zu 
Zitate n un d Namen . Mi t seiner grundlegende n Editio n des Odeporico n ha t Andrea s 
Beriger eine lange beklagte Lück e geschlossen un d der interessierte n Öffentlichkei t 
eine bedeutend e Quell e für die deutsch e un d böhmisch e Kulturgeschicht e des späten 
15.Jahrhundert s erschlossen . 

Tübinge n P e t e r H i l s c h 

Härder, Hans-Bernd/  Rothe, Hans (Hrsg.): Studien zum Humanismus in den 
böhmischen Ländern. 

Böhlau , Köln 1988, 566 S. (Schrifte n der Bundesrepubli k Deutschlan d zur Förderun g der 
Slawischen Sprache n 11). 

Th e essays publishe d in thi s volum e were originally delivered as paper s at th e fifth 
Internationa l Conferenc e of th e „Komite e der Bundesrepubli k Deutschlan d zur För -
derun g der Slawischen Studien " at Kloste r Walberber g in Septembe r 1985. A collabo -
rative effort by Germa n and Czec h historians , philologist s and literar y historian s 
(assisted in particula r by Slavomír Wollma n and Jarosla v Kolár) , Studien zum Huma-
nismus represent s an outstanding , prodigiou s feat of internationa l scholarship . 

Student s ofth e litterae humaniores (th e writings ofth e ancientpoets , philosophers , 
rhetorician s and historians) , th e humanist s achieved prominenc e in Ital y in th e later 
par t of th e fourteent h Century . By th e middl e of th e fifteenth Centur y humanism , 
which expande d knowledge of Lati n literatuř e and revived tha t of Greece , spread 
nort h of th e Alps where , facilitate d by th e inventio n of printing , it dominate d 
Europea n intellectua l life throughou t th e fifteenth and sixteent h centuries . Humanis m 
differed from th e medieva l world-vie w in its essentially optimisti c emphasi s on man' s 
creative and rationa l potentia l for fulfihnen t in this life rathe r tha n in th e next . 
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Th e first essay in th e collection , "Ga b es einen böhmische n Frühhumanismus? " 
(Ferdinan d Seibt , Bochum ) sheds new critica l light on th e problé m of th e origins of 
humanis m in Bohemia . Seibt' s essay counter s th e thesis of Konra d Burdac h and 
Eduar d Winte r tha t humanis m forme d par t of th e devotio moderna movemen t of th e 
fourteent h Century . Insistin g on th e ideologica l conflic t between traditiona l Christia n 
dogm a and th e secularism of burgeonin g Europea n humanism , Seibt suggests tha t th e 
arrival of humanis m was delayed by th e reform movemen t unti l at least th e mid -
fifteenth Century . As evidenc e of th e absenc e of widespread classical learnin g at thi s 
time , Seibt cites Charle s IV's celebrate d lette r to Petrarc h which is usually adduce d to 
suppor t th e theor y of a humanis t presenc e at th e Imperia l Chancellery . Seibt attri -
bute s th e lette r to th e Italia n humanis t Col a di Rienz o who was th e Emperor' s prisone r 
in Pragu e at thi s time . Turnin g to th e questio n of patriotism , sometime s regarde d as 
a manifestatio n of Hussit e humanism , Seibt argues convincingl y tha t Hussit e patrio -
tism was th e consequenc e of a specific social-politica l Situatio n prevalen t in Bohemi a 
rathe r tha n of any humanis t élan. 

Th e co-edito r of th e volume , Hans-Bern d Härde r (Marbur g an der Lahn ) provide s 
a survey of th e main development s of early humanis m in Bohemi a and Moravi a from 
th e first evidenc e of humanis t manuscript s in Prague , Olomou c and Krumlo v to th e 
openin g up of contact s between th e Bohemia n Land s and Italy . Durin g thi s perio d 
nobleme n from Bohemi a and Moravi a studie d in Italy : th e lord s of Rosenber g in Bolo-
gna (Ulric h in 1477 and his brothe r Pete r in 1478); Prothasiu s Boskovitz of Černohr a 
(late r Bishop of Olomouc ) at Ferrar a in 1475; and Bohusla v Hasištej n of Lobkovic z 
(1461-1510 ) at Bologna from 1475 to 1480. Bohuslav' s family seat, Burg Hassenstei n 
in th e nort h of Bohemia , containe d manuscript s by Cicero , Horac e and Ovid. Unde r 
th e bishopri c of Stanislau s Thurz ö (1497-1540 ) Olomou c becam e an importan t centr e 
of humanis t learning . As Pete r Wörste r (Marbur g an der Lahn ) point s out , Olomou c 
was th e seat of a humanis t circle from th e tim e of Joh n of Neumark t (Bisho p from 1366 
to 80) thank s to th e lack of Hussit e disturbance s in mos t of Moravia ; thi s suggests tha t 
th e reform movemen t in Bohemi a itself impede d th e growth of humanis m in Pragu e 
unti l after th e Hussit e wars. 

Th e earliest Italia n humanis t to take an active interes t in th e intellectua l and religious 
life of Bohemi a was Gia n Francesc o Poggio Bracciolini , autho r of a celebrate d lette r 
(1416) in praise of Hus' s follower Jerom e of Pragu e who was burn t at th e stake in Con -
stance . Th e contac t between th e two men , on e a diploma t of th e Papa l Curia , th e 
othe r a fiery non-conformist , is th e subject of an essay by Františe k Smahe l (Prague) . 
Anothe r Italia n to tur n his attentio n to Bohemi a was Ene a Silvio de ' Piccolomin i 
(late r Pop e Piu s II ) whose Historia Bohemica (1458) has enjoyed a considerabl e influ-
ence in Bohemi a up to th e present . Accordin g to Han s Roth e (Bonn) , th e Historia 
seeks to reconcil e th e conflictin g interest s of humanis m and traditiona l Catholicism . 
A brillian t synthesi s of historiographica l scepticism and Christia n revelation , th e 
Historia sees th e histor y of Bohemi a as a resistanc e or "anti-imperium " to th e Empir e 
and its spirituá l counterpart , th e Hol y See. While condemnin g th e weakness and poli-
tica l inefficacy of th e Luxembour g dynast y as th e historica l roo t of Hussitism , Picco -
lomin i nevertheles s perceived Bohemia n heresy as par t of God' s secret providentia l 
plan for mankind . 
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An importan t aid to th e disseminatio n of humanis t learnin g in Centra l Europ e (as 
elsewhere) was th e inventio n of th e art of printin g in th e form of movable type . Václav 
Bok (Česk é Budějovice ) discusses th e neglecte d phenomeno n of th e Germa n printing -
press in th e Bohemia n Land s in th e sixteent h centuy . Accordin g to Bok, German -
language printin g flourished in Prague , Cheb , Mlad á Boleslav, Olomouc , Jihlava, 
Mikulo v and Znojmo . Mos t of th e printin g too k place in Pragu e where it enjoyed a 
steady continuit y from th e 1570's onwards . In his essay on th e Czec h humanis t printe r 
and historia n Danie l Adam of Veleslavín, Josef Hejni c (Prague ) concentrate s on th e 
phenomeno n of Czech-languag e Publishing : durin g his caree r in th e last quarte r of th e 
sixteent h Century , Veleslavín printe d sixty-two works in Latin , sixty in Czech , two in 
Germa n and fifteen in othe r languages. Th e Czec h texts strengthene d th e unit y of th e 
legal life of Bohemi a and Moravi a as well as reinforcin g th e links between th e school s 
and th e Charle s University . 

Two of th e essays containe d in Studien zum Humanismus deal with th e influenc e of 
humanis m on th e developmen t of historica l writing. Fo r Jarosla v Kolá r (Prague) , th e 
lay statu s of writers of historica l prose in the sixteent h Centur y endowe d the m with a 
non-partisa n intellectua l freedom denie d to thei r medieva l forbears . An example of 
thi s new type of historica l writin g is Háje k von Libocan' s Kronika česká and its Ger -
ma n translation . In his close textua l study of th e chronicle , Walter Schamschul a (Ber-
keley, California ) isolates various characteristic s of humanis t discourse , principall y 
th e "Etymologi e als Denkform " (E . R. Curtius ) accordin g to which th e etymolog y of 
noun s and prope r noun s are believed to yield th e tru e identit y of places and characters : 
for example , th e city of Pragu e (Praha ) is derived from "práh " ("threshold" ) while 
"Čechy " (Bohemia ) takés its nam e from th e mythica l fathe r of th e natio n Čec h (com -
pare Romulu s as founde r of Róme) . Háje k frequentl y compare s th e figures of Slavic 
mytholog y with thos e of classical legend: Libuše, th e foundres s of Prague , for 
instance , is attribute d with even greater powers of prophec y tha n th e renowne d Sibyl 
of Cuma e or Médea , wife of Jason (see boo k six of Vergil's Aeneid). Consisten t with 
th e example s set by th e Roma n historian s Livy and Tacitus , Háje k include s reference s 
to classical deitie s like Jupiter , Mar s and Ceres . Like earlier (medieval ) chronicles , 
Hajek' s Kronika aspired to lend legitimac y to Bohemi a as a distinc t political-cultura l 
entit y which , as Schamschul a infers, shoul d no t be equate d with nineteenth-centur y 
nationalis m (based on on e exclusive language) , but on a linguistically undifferentiate d 
sense of "Bohemian " identity . 

All th e works discussed in thi s volum e - from chronicl e to Kleinepik (Mila n 
Kopecký ) or dram a (M . Česnaková , Werne r Barimeyer , Winfried Baumann ) -  are 
didacti c and programmati c to a certai n extent . In his analysis of Comenius' s schoo l 
dram a Diogenes cynicus redivivus (1638/9 ) (performe d unde r th e author' s own 
directio n at Lessen grammarschoo l in Polan d in 1640), Bauman n sees thi s play, 
based on th e work of th e Cyni c Diogenes , as fulfilling th e great pedagogue' s ambi -
tion to forge a "new man " from th e metaphysica l and politica l ruin s of th e Thirt y 
Years War. 

I t is remarkabl e tha t few of these works are read toda y except by specialists and 
scholars . Why is it tha t in Italy , Englan d and Franc e humanis t learnin g engendere d 
a rieh imaginativ e vernacula r literatuř e (from Petrarc h and Ariosto in Ital y to Shakes-
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pear e and Marlow e in England ) while th e literatuř e of th e Bohemia n Land s was 
restricte d to a largely scientific or didacti c corpu s of chronicle , epic and drama ? Was 
th e disruptio n of th e fourteenth-centur y Czec h vernacula r literatuř e by th e Hussite s 
so complet e tha t th e native literatuř e could no t regain its forme r powers? Di d th e ent -
renche d religious politic s of th e fifteenth Centur y preven t a flowering of a vernacula r 
cultur e as enjoyed by Franc e (Rabelais , Montaigne , Ronsard ) and Spain (Cervantes , 
Lop e de Vega and Calderón) ? A generá l introductio n to this erudit e volume of essays 
coul d have begun to pose at least some of these fundamenta l questions . 

Newark,N.J . A l f r ed T h o m a s 

Die Krönungen Maximilians II.  zum König von Böhmen,  Römischen König und 
König von Ungarn (1562/63)  nach der Beschreibung des Hans Habersack, ediert nach 
CVP 7890. Hrsg. von Friedrich Edelmayer, Leopold Kammerhof er, Martin 
CM andlmayr,  Walter Prenner und Karl G. V ocelka. 

Verlag der Österreichische n Akademie der Wissenschaften , Wien 1990, 245 S. (Fonte s rerum 
Austriacarum . Österreichisch e Geschichtsquellen , Erste Abt.: Scriptores , 13). 

Als Grundlag e für die vorliegend e Editio n dient e den Herausgeber n der Code x Vin-
dobonensi s Palatinu s aus der Österreichische n Nationalbibliothe k Wien (CVP 7890): 
Beschreybung kayser Maximilians des andern römischen, hungerischen und behaimi-
schen kunigelichen crönungen, wie dieselben der zeit nach aufainannder gevolgt sein. 
Als Kollationierungsexemplar e wurde n weitere Handschrifte n sowohl aus der Natio -
nalbibliothe k als auch aus dem Oberösterreichische n Landesarchi v in Lin z un d aus 
der Gothae r Forschungsbibliothe k herangezogen . Ein Teil der hier edierte n Hand -
schrift wurde schon 1860 von Friedric h Firnhabe r publizier t (Die Krönung Kaiser 
Maximilians II.  zum König von Ungarn 1563, aus einer Handschrift der Wiener Hof-
bibliothek mitgeteilt. In : Archiv für Österreichisch e Geschicht e 22/1860 , 305-338) . 
Jetz t liegt die vollständige Beschreibun g der Krönunge n Maximilian s IL vor, die auch 
einen beeindruckende n editorische n Begleitappara t miteinschließt . 

Bei dem Wiener Kode x handel t es sich allem Anschei n nac h um den Autographe n 
des Verfassers Han s Habersack , dessen Biographi e Kára l G . Vocelka anhan d von 
spärlich verfügbaren Date n zu rekonstruiere n versuch t (S. 39-42) . Habersac k war 
„secreta r bey der bömische n cammerkanzley" ; er stand im Dienst e des Erzherzog s 
Ferdinan d (1529-1595) , der Statthalte r in Böhmen , Regen t von Tiro l un d Vorder -
österreic h war. Berichte t wird vor allem über Erzherzo g Ferdinand , den Kaiser -  ihm 
ist der Code x CVP 7890 gewidmet -  un d seinen Sohn Rudol f sowie über den Herzo g 
von Bayern . Darau s ergibt sich der offiziöse Charakte r des Bericht s bzw. sein histori -
scher Quellenwert . 

Di e von Friedric h Edelmaye r un d andere n besorgte Editio n erfüllt die höchste n 
Ansprüche , die an Quellenpublikatione n dieser Art gestellt werden können . Vor dem 
Text der „Beschreybung " werden die herangezogene n Handschrifte n sowie die 
Editionsrichtlinie n beschrieben . De n einleitende n Beitra g schrieb Kar l G . Vocelka 
über „Di e Forschungslag e zur Zeremonialgeschicht c und zu den Krönunge n der 
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frühen Neuzeit" (S.9-20). Die „Beschreybung" selbst analysiert Martin C. Mandl-
mayr (S.43-59), während „Die Vorgeschichte der Krönungen Maximilians IL" von 
Edelmayer (S. 21-38) geschildert wird. Die Edition ist mit einem umfangreichen 
Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 61-86) sowie einem gründlich erarbeiteten 
Registerteil (S.207-245) versehen. 

Die „Beschreybung" ist in erster Linie eine hervorragende Quelle für Zeremonial-
geschichte und Krönungsordines der frühen Neuzeit. Daß mit der Wahl und Krönung 
Maximilians IL die Kaiseridee im Sinne einer Emanzipation vom Papsttum weiterent-
wickelt wurde, verleiht der Quelle noch einen besonderen Wert. Aus vielen Details im 
Text ist ersichtlich, daß der Verfasser Habersack Augenzeuge zumindest eines Teils 
der beschriebenen Geschehnisse war. Gerade diese Details geben der Quelle stellen-
weise einen lebendigen Ton und bieten Informationen an, die sowohl für Sozial-, 
Wirtschafts- und Alltagsgeschichte als auch für Volkskunde, Kunstgeschichte und 
andere Wissenschaftsdisziplinen ergiebig sind. 

München J o z o D ž a m b o 

Kotowski, Norbert/Lásek, Jan (Hrsg.): Johannes Arnos Comenius und die 
Genese des modernen Europa. Internationales Comenius-Colloquium. Evangelisches 
Bildungszentrum Bayreuth, Ostakademie Königstein/Ts., Hussitisch-Theologische 
Fakultät der Karlsuniversität Prag, 26.-29. September 1991. 

Flacius-Verlag, Bayreuth-Prag 1992, 246 S. 

Der Sammelband mit einunddreißig Beiträgen bringt insgesamt einen recht infor-
mativen Überblick der Comeniusforschung, zum erheblichen Teil der tschechischen, 
so daß man den Veranstaltern für die Vermittlung tschechischer Forschung in die 
westliche Welt besonders dankbar sein muß. Bekanntlich hat ja die Comeniusfor-
schung in einem etwas stilleren Winkel die berüchtigten 40 Jahre des sozialistischen 
Wissenschaftsdirigismus überstanden und währenddem sehr Fruchtbares hervorge-
bracht, gekrönt von der Erstedition des Hauptwerkes dieses so bedeutenden Pädago-
gen, Philosophen und Theologen, dessen unermüdliches Wirken in der Emigration 
ihn auch noch zum Paradigma des politischen Emigrants schlechthin werden ließ. 
Das alles ist recht gut in den zum Teil skizzierten, zum Teil in Vortragsform wieder-
gegebenen Referaten aus Bayreuth 1991 zu finden. 

Besonders begrüßen muß man, daß hier auch ein bisher unveröffentlichter Essay 
des scharfsinnigen und kenntnisreichen, vor zwei Jahren verstorbenen Prager Theolo-
gen Amedeo Molnár zu finden ist, eine treffende Charakteristik des theologischen 
Gedankenwerkes von Comenius in aller Kürze. Auch der Beitrag von Alexander 
Kolesnyk fügt sich in dieses Bild, während eines der umfangreicheren Referate von Jan 
Ligus die beanspruchte „bleibende Bedeutung der Theologie des Comenius" wohl 
nicht so recht trifft. Das Thema greift auch allzu hoch: Wie kann man einen so hellwa-
chen und sensiblen Geist des 17. Jahrhunderts mit den schwierigen Fragen der moder-
nen Bibelexegese, der Rückkehr zur Metaphysik oder des überkonfessionellen 
Ringens um einen neuen Gottesbegriff in Zusammenhang bringen? Allenfalls die 
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Gesellschaftstheologi e des Comeniu s verheiß t eine besonder e Aktualität . Sie tauch t in 
mehrere n Beiträgen auf, bei Zdeně k Kučer a ode r bei Stanisla v Sousedík , sie ist eine 
Konsequen z aus den Einsichte n über die philosophisch e Argumentatio n des tschechi -
schen Denkers , wie sie Jaroslava Pešková entwickelt , un d sie steh t in engem Zusam -
menhan g mit den Verbindunge n zwischen Comeniu s un d Cusanus , an die Stefan 
Meier-Öse r erinnert . Anregen d sind die kritische n Schranken , die Josef Nolt e auf der 
Such e nac h einer europäische n Kulturethi k bei Comeniu s konstatiert . De r Weg zu 
einer sehr weitläufigen Forderun g nac h allgemeine r Akzeptan z von Menschenrechte n 
als pragmatischer , aber unerläßliche r Übereinkunf t für das Leben aller ist von dahe r 
nich t weit; ein solche r Weg könnt e Comeniu s einbeziehen , weil wir im Zweifel auch 
imme r wieder für Religion optieren . 

De r Sammelban d zeigt auch rege Forschungsarbei t über den Pädagoge n un d insge-
samt über den Auto r Comenius . Bedauer n mu ß man , daß Klaus Schalle r nich t unte r 
den Autore n zu finden ist, der in Deutschlan d die letzte n beiden Jahrzehnt e der 
Comenius-Forschun g gedanklic h un d organisatorisc h prägte . 

Haa r F e r d i n a n d S e i b t 

Pánek,  Jaroslav: Jan Amos Komenský — Comenius. La voie ďunpenseur tchěque 
vers la reforme universelle ďaffaires humaines. 

Institu t de l'histoir e de 1'Académie tchécoslovaqu e des sciences. Prague 1990, 205 S. (Prác e 
historickéh o ústavu ČAV C-3) . 

Pánek,  Jaroslav (Hrsg.): Comenius in World Science and Culture. Contributions of 
Scholars from European Countries for the 17th International Congress of Historical 
Sciences in Madrid,  August 1990. 

Historica l Institut e of Academy, Prague 1991, 159 S. (Prác e historickéh o ústavu ČAV C-3) . 

Auf eine r neue n Organisationsbasi s ha t zum 1. Februa r 1990 das Historisch e Insti -
tu t der Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschafte n seine Tor e wieder 
geöffnet. Zu den ersten Bände n der unte r dem Tite l „Oper a Institut i Historic i Pragae " 
neubegründete n Reihe n des Institut s zählen eine biographisch e Studi e un d ein 
Sammelban d über Johan n Arnos Comeniu s (Jan Amos Komenský) , zu dem im Zuge 
der Jubiläumsfeierlichkeite n seines 400. Geburtstage s in diesem Jah r -  insbesonder e 
im Rahme n der internationale n Konferen z „Vermächtni s von Jan Amos Komensk ý 
un d die Erziehun g der Mensche n für das XXI. Jahrhundert " -  noc h zahlreich e weitere 
Beiträge zu erwarte n sind. Wenig verständlic h ist, warum die vorwiegend in französi -
scher un d englische r Sprach e konzipierte n Texte unveränder t auch in diesem Sammel -
band publizier t werden mußten . In nahez u allen Einzelbeiträge n ist die Red e von 
Ermahnun g un d Hoffnung , werden die brüchige n Fundament e von Comenius ' 
Lebenswel t zu den Umbrüche n der unmittelbare n Gegenwar t in Bezug gesetzt, wird 
eine Aktualitä t des philosophische n Optimismu s am Voraben d der Jahrtausendwend e 
postuliert . Von tschechische r Seite aus gesehen , entbehre n die Symptom e dieser in 
westlichen Staate n eher periodisc h ausbrechende n Untergangsstimmun g nich t der 
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Grundlage. Damit stehen Wissenschaft, die Auswahl der Themen, die Art ihrer Auf-
arbeitung und gerade die Beschäftigung mit Comenius 1992 nicht im luftleeren Raum. 
So erschien die biographische Studie Páneks in gestraffter Form - als zweiter Band 
nach der ebenfalls unter diesen Gesichtspunkten zu bewertenden Broschüre über 
Tomáš Garrigue Masaryk von Stanislav Polák - auch in der nach der Revolution neu-
begründeten Edition „Kdo j e . . . ", die Porträts großer tschechischer und slowaki-
scher Persönlichkeiten mit dem Ziel präsentiert, den Menschen der Gegenwart mora-
lischen Halt zu vermitteln und Impulse für ein neues gesellschaftliches Verantwor-
tungsgefühl zu geben. Diese Grundintention verfolgt auch der Verfasser der Mono-
graphie, in der Comenius - „Stern der tschechischen Kultur" (S. 31) - als Hoffnungs-
träger und Mahner zugleich erscheint. 

Entstanden ist weniger eine wissenschaftliche Abhandlung, die einzelne Neuinter-
pretationen vorlegt oder sich spezifischen Detailfragen zuwendet. Der Verfasser, 
Jaroslav Pánek, ist in der mittleren Generation sicherlich der intimste Kenner der poli-
tischen und gesellschaftlichen Entwicklung in der böhmischen Ländergruppe im 
16. und 17.Jahrhundert. Vor diesem Hintergrund werden Leben und Werk von 
Comenius in ihren Wechselwirkungen mit den einschneidenden Umbrüchen in den 
böhmischen Ländern seit Beginn des 17. Jahrhunderts dargestellt. Signifikant markiert 
der Wechsel vom konfessionellen ständepolitischen Miteinander zum Gegeneinander 
das Geburtsjahr von Comenius, 1592, als mit dem Tode des Oberstburggrafen und 
wichtigsten böhmischen Ständepolitikers Wilhelm von Rosenberg zugleich ein Stil des 
politischen Kompromisses und der konfessionellen Toleranz verlorenging. Pánek 
schöpft hier aus seinen Kenntnissen um die Entwicklung dieser bis zum Aufstand 1618 
wachsenden Konfrontation und zeichnet ein anschauliches Lebensbild im eigentli-
chen Sinn des Wortes. Der wichtigste Abschnitt aber ist aus dieser historischen Sphäre 
gelöst und behandelt „Comenius' Werk unter der Optik der Wandlungen der Zeit" 
(S. 161-179). Comenius hat besonders im Bereich des Sprachunterrichts mit seinen 
methodischen Ansichten Widerspruch gefunden, der sich in der zweiten Hälfte des 
17.Jahrhunderts in den Reihen der Rationalisten bündelte. Comenius' universaler 
Ansatz, den Gottfried Wilhelm Leibniz noch würdigte, war auf erkenntnistheoreti-
schem Feld ebensowenig mit den Ideen eines Descartes noch später mit denen der 
Aufklärer zu vereinen. Pánek betont die wirkungsgeschichtlich einschneidende nega-
tive Bewertung, die Pierre Bayle in einem Beitrag über Comenius in seinem „Diction-
naire historique et critique" vornahm. Im achten und abschließenden Kapitel „Ver-
mächtnis für kommende Zeiten" (S. 181-190) versucht Pánek, dessen abgerundete 
Darstellung auf diese Weise zu stark instrumentellen Charakter gewinnt, Denken und 
Leben des Theologen und Pädagogen in Imperativen für die Gegenwart zu formulie-
ren - nie habe Comenius die negativen Wesenszüge der kapitalistischen Lebensweise 
akzeptiert; nicht passive Betrachtung, sondern praktische Tätigkeit sei für ihn der aus-
schlaggebende Faktor zur Verbesserung des menschlichen Lebens, der Gesellschaft 
und der Welt gewesen; durch sein Vorbild sporne Comenius die Menschen zu schöp-
ferischem Handeln an. 

Der schmale Sammelband vereint 13 Diskussionsbeiträge, die Ende August 1990 
in Madrid in einem Round-table vorgetragen wurden. In knappen Exposes formu-
lieren hier Wissenschaftler aus der Tschechoslowakei, Polen, der Niederlande, 
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Sowjetunio n un d aus Deutschlan d ihre These n über Comenius ' Beitra g zur moderne n 
Wissenschaft un d Kultu r (Pánek , Polišenský , Válka, Hejnic/Bohatcová , Pešková , 
Palouš) , Comenius ' Beziehun g zu einzelne n Länder n un d seine dortig e Wirkungs-
geschicht e (Kumpera , Schaller , Mout , Bieňkowski , Lapteva , Sima/Müller ) un d 
Comenius ' Stellun g zum Humanismu s (Hofmann) . Di e weder im Schriftbil d noc h 
sprachlic h ode r inhaltlic h auch nu r ansatzweise überarbeitete n Einzelbeiträg e sind von 
äußers t unterschiedliche r Qualität , für die nu r stellvertreten d Fran z Hofman n zitier t 
werden soll: „Ohn e Zweifelist es unumgänglic h un d unbestreitba r wertvoll, das Agieren 
un d Reagiere n des Comeniu s angesicht s der theologischen , wissenschaftliche n ode r 
philosophische n Herausforderunge n seiner Zei t imme r exakter zu erforsche n . . . Zu m 
zweiten sollte un s Comenius , der Wandere r durc h die Unbildun g der Zeit , dadurc h 
ein Vorbild sein, daß er stets unzufriede n mi t dem Erreichte n un d stets unterweg s zu 
Größere m un d Besserem war" (S. 143, 150). De n überzeugendsten , in französische r 
Sprach e vorgelegten Beitra g über „Comeniu s in der europäische n Kultu r des 17. Jahr -
hunderts " (S. 35-43 ) liefert Josef Válka, der Comenius ' philosophische s Werk mi t 
Foucault s Diskurstheori e in Verbindun g bringt un d das Spannungsverhältni s zwi-
schen Comenius ' Universalismu s un d den entstehende n Nationalkulture n beleuchtet . 
Ein e Bemerkun g Josef Polišenský s im vorliegende n Sammelban d bringt manch e Kriti k 
aufdenPunkt : „Viel, vielleichtzuvielwurdeüberComeniusgeschriebenundpubliziert . 
Es ist soviel, daß zu fürchte n ist, daß die Überproduktio n im Jah r 1992 ein umfassende s 
Urtei l von Comeniu s un d seinem Werk schwieriger mache n wird, als es heut e ist" 
(S.33) . 
Freiburg/Br . J o a c h i m B a h l c k e 

H ein dl, Waltraud: Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beamte in Osterreich 1780 
bis 1848. 

Böhlau Verlag, Wien-Köln-Gra z 1990, 375 S. (Studie n zur Politi k und Verwaltung 36). 

Eine m Dutzen d von Zeitschriftenaufsätze n un d Beiträgen in Sammelwerken , die sich 
mit dem österreichische n Beamtentu m befassen, läßt die Verfasserin jetzt ein zusam -
menfassende s Werk über Bürokrati e un d Beamt e folgen, das freilich gleichfalls nu r -
fachlich wie zeitlich betrachte t -  einen Ausschnit t aus dieser fast unerschöpf -
lichen Themati k zum Inhal t hat . Zeitlic h ist es auf die Jahr e 1780 bis 1848 beschränkt , 
fachlich auf die höhere , vorwiegend juristisch vorgebildete Bürokrati e der Wiener Zen -
tralbehörden . 

De r erste , geschichtlich e Teil der Arbeit, der sich mit der Ausbildun g der Insti -
tutio n Bürokrati e befaßt , unterscheide t dre i Stadie n der Entwicklung : das durc h 
sein stürmische s Vorwärtsdränge n gekennzeichnet e josephinisch e Jahrzehnt , die 
Jahr e der Konsolidierun g - als „Bürokratisierun g der Bürokratie " gekennzeichne t -
un d schließlic h die Zei t der Erstarrung , deren Beginn in die zwanziger Jahre , un d 
der völligen Versteinerung , die in die vierziger Jahr e des 19. Jahrhundert s verlegt 
werden . 

De r zweite Abschnit t ha t die Beamtenausbildung , die Ämtervermehrun g un d die 
Besoldun g zum Inhalt , alles unte r dem Gesichtspunk t der Verbürgerlichun g betrach -



438 Bohemia Band 33 (1992) 

tet. Hier wird auch die Frage nach dem „josephinischen" Beamten und seine Haltung 
zu den Fragen national, liberal, revolutionär und bürgerlich sowie alles, was seine 
„kulturelle Identität" ausmacht, untersucht. Dabei wird die Studienreform von 1810 
zu sehr aus der Sicht ihrer späteren Kritiker, des Ministers Thun und seiner Mitarbei-
ter, gesehen; die Heranziehung der auf einem Symposium anläßlich des 150. Todes-
tages von Franz Zeiller gehaltenen Vorträge sowie der neueren Literatur über das 
Naturrecht hätten die Bedeutung der naturrechtlichen Vorlesungen an den öster-
reichischen Universitäten und Lyzeen und die Rolle Zeillers als des Reformators des 
juristischen Studienwesens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wohl in einem 
günstigeren Licht erscheinen lassen. Leider wird der angeschnittenen Frage des „Vor-
marsches von böhmischen Beamten" im Vormärz auf die Wiener Zentralstellen 
(S. 199) nicht weiter nachgegangen. 

Den dritten Abschnitt bilden Fragen des Beamtenlebens im Alltag. Als „Alltag im 
Amt" werden hier die mit dem Beamtenrang, also der auf dem Dienstalter beruhenden 
Hierarchie, aber auch mit dem Arbeitsplatz, den Dienststunden, der Dienstuniform 
und den Orden zusammenhängenden Fragen, als „Alltag im Privatleben" die Pro-
bleme des Lebensstandards, Heiratsalters, des Wohnens, der Geselligkeit und der 
bürgerlichen Salonkultur sowie die Herausbildung einer „zweiten Gesellschaft" unter-
sucht. Das Beamtentum war zur wichtigsten Gruppe des Bildungsbürgertums gewor-
den, die österreichische Literatur dieser Zeit ist zum größten Teil Beamtenliteratur. 

Wie ein roter Faden zieht sich durch alle Teile des Buches die Auseinandersetzung 
zwischen Adel und Bürgertum in den verschiedenen Bereichen. Im Laufe der unter-
suchten siebzig Jahre ist - abgesehen von dem ziemlich konstant bleibenden Hochadel 
- der Anteil des Kleinadels von 46 Prozent auf 30 Prozent gesunken, der der Beamten 
ohne Adelsprädikat von 38 Prozent auf 47 Prozent gestiegen. Die wachsende Zahl der 
nichtadeligen Beamten ging also auf Kosten des niederen Adels, nicht des Hochadels. 

Es ist der Verfasserin gelungen, nicht nur ein umfassendes Material gut lesbar 
darzustellen, sondern es auch so anzuordnen, daß jede einseitige Beleuchtung oder 
voreilige Verallgemeinerung vermieden wird. Die Entscheidung darüber, welche der 
oft gegensätzlichen Auffassungen die richtige ist, bleibt freilich vielfach dem Leser 
überlassen. 

Den Abschluß des Buches bildet eine Übersicht über die moderne amerikanische 
Literatur zum Beamtenproblem, die einen Blick in die Bürokratisierung der Welt 
ermöglichen soll, und der Versuch, die Ergebnisse dieser Arbeit an dem Idealtypus 
Max Webers zu messen. Auch hier bleibt die Frage offen, ob nicht statt dieses Modells 
der von Josef Olszewski entwickelte Beamtentyp als Vergleichsmaßstab besser 
geeignet wäre. So bleibt es - dem unverständlicherweise als „tschechisch-österrei-
chisch" bezeichneten - Franz Kafka vorbehalten, mit seinen Beschreibungen, „die 
voll von Ängsten vor einer nicht durchschaubaren bürokratischen Macht sind", den 
eigentlichen Abschluß des Buches zu bilden und so die Richtigkeit des von der Verfas-
serin schon einleitend festgestellten Satzes zu bestätigen, daß das gängige Gesamtbild 
der österreichischen Bürokratie von der belletristischen Literatur bestimmt wird, die 
sich dieses Themas in einem ungewöhnlichen Ausmaß bemächtigt hat. 

Linz H e l m u t S l a p n i c k a 
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Hlav áček,  Ivan (Hrsg.): Josef Emier (1836-1899).  Příspěvky k jeho učitelské, 
vědecké a organizátorské činnosti [Josef Emier (1836-1899).  Beiträge zu seiner wissen-
schaftlichen, organisatorischen und Lehrtätigkeit]. 

Univerzit a Karlova, Prah a 1989, 301 S. 

„Ohn e mic h rühme n zu wollen, kan n ich auch behaupten , dass die Mehrzah l der 
Publikatione n von Quellen , die in den letzte n Jahre n in Pra g stattfanden , entwede r die 
Fruch t meine r Arbeit ode r die Folge meine r Anregun g ist." Als Josef Emie r sich 1879 
an der Universitä t Wien um eine Professu r der historische n Hilfswissenschafte n 
bewarb, stan d er in Pra g auf dem Höhepunk t seiner Karriere . In der tschechische n 
Historiographi e der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts , über dere n Vertrete r nu r 
wenige monographisch e Bearbeitunge n vorliegen, nimm t er einen exponierte n Plat z 
ein. Mi t Josef Emie r verbinde n den Herausgebe r des vorliegende n Sammelbandes , der 
sich in sechs Beiträgen (mi t Zusammenfassunge n in russischer un d deutsche r Sprache ) 
den einzelne n Lebensabschnitte n un d Aspekten des wissenschaftlichen , gesellschaft-
lichen un d organisatorische n Tätigkeitsfelde s des Archivars, Mediäviste n un d Quellen -
kundler s widmet , zahlreich e Interessenfelde r der eigenen Arbeit. Trot z kleinere r 
Überschneidunge n ist ein in sich abgerundete s Bild über Leben un d Werk Emier s ent -
standen , das überdie s die gesellschaftliche Entwicklun g in Böhme n un d insbesonder e 
die Wissenschaftsgeschicht e miteinbezieht . Di e im Sammelban d abgedruckt e Biblio-
graphie der Arbeiten Emier s von 1862 bis 1897 (S. 90-120) umfaß t insgesamt 494 
Publikatione n un d biete t mit ihre n zahlreiche n Rezensionstitel n zugleich eine hilfrei-
che Bibliographi e gerade ältere r tschechische r Tite l für die mittelalterlich e un d früh-
neuzeitlich e böhmisch e Geschichte . 

1836 in Libáň in Ostböhme n geboren , verbracht e Josef Emie r seine Gymnasialzei t 
in Jičín , wo er in tschechische r Sprach e unterrichte t wurde ; Alena Šlechtov á beton t in 
ihre m Beitra g über die Jugend - un d Studienzei t die frühen prägende n Eindrück e der 
nationale n Aufbruchsstimmun g 1848 auf Emier . Nac h Studienjahre n an der Universi -
tät Wien tra t er 1858 in das Institu t für österreichisch e Geschichtsforschun g ein, in 
dem er unte r Theodo r Sickel mit den moderne n Methode n der Editionstechni k un d 
der historische n Hilfswissenschafte n vertrau t wurde . Dre i Jahr e späte r beendet e 
Emie r als erstes tschechische s Mitglied sein Studium ; im Abschlußzeugni s vom 
27.7.1861 hieß es, Emie r habe währen d der vergangene n Jahr e den Beweis geliefert 
„eine s besondere n Berufes für quellenforschend e Studien , inde m seine Leistunge n 
von eben so scharfsinnige m Eindringe n in das Verständni s der Quellenschriftsteller , 
als von Fleiss un d Ausdaue r Zeugnis s ablegen". Di e Bekanntschaf t Palacký s verhalf 
Emie r 1863 zu einer provisorische n Anstellun g im Böhmische n Landesarchi v (von 
Palack ý selbst ins Leben gerufen) , dem zu diesem Zeitpunk t Anto n Gindel y vorstand . 
Di e Zeitspann e ab 1865 beleuchte t Františe k Holec , als Emie r schließlic h in das 
Archiv der Hauptstad t Pra g wechselte , in dem er mi t K.J . Erbe n als Leite r als einziger 
Mitarbeite r täti g war; nac h dessen To d 1870 nah m Emie r die Stelle des Prage r Stadt -
archivar s ein, in der er bis zu seiner durc h eine schwere Nervenkrankhei t bedingte n 
Entlassun g im April 1896 wirkte. 

Sein Mitarbeite r seit dieser Zeit , Jaromí r Čelakovský, aber war durc h seine Wahl 
zum Abgeordnete n des böhmische n Landtag s un d wenig späte r des Reichstag s häufig 
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von der Archivarbei t getrennt . U m so höhe r mu ß die Arbeit Emier s bewerte t werden , 
der überdie s seit 1872 als Professo r der historische n Hilfswissenschafte n an der Prage r 
Universität , nac h dere n Teilun g 1882 an der tschechische n philosophische n Fakultä t 
lehrte . De n seit 1862 engen Beziehunge n Emier s zum Nationalmuseum , damal s noc h 
Museu m des Königreich s Böhmen , widme t sich Milen a Běličova; durc h seine Tätig-
keit im Archäologische n Kollegium , als langjähriges Mitglied des Kuratorium s der 
Matic e česká un d als Redakteu r der Zeitschrif t des Museum s in den Jahre n 1870 bis 
1890 habe er sich ebenso große Verdienst e wie beim Aufbau des neue n Museums -
gebäude s am Wenzelsplat z von 1883-1892 erworben . Emier s fortschrittlic h orientier -
ter wissenschaftliche r Ansatz zeigte sich in seinem Engagemen t in der Königliche n 
böhmische n Gesellschaf t der Wissenschafte n un d in der Tschechische n Akademi e 
der Wissenschafte n un d Künste . Gleichzeiti g aber beton t Jiř í Beran in seinem Beitra g 
zu diesem Wirkungskreis , der Emier s wissenschaftlich e un d gesellschaftliche Stellun g 
in besondere m Maß e stärkte , die unentschieden e Haltun g 1886 im Strei t um die Echt -
hei t der Königinhofe r un d Grünberge r Handschriften . 

In einem kürzere n Beitra g untersuch t Mari e Bláhová das von Emie r 1876 heraus -
gegebene erste , in tschechische r Sprach e verfaßte Handbuc h der christliche n un d vor 
allem böhmische n Chronologi e (Rukově t chronologi e křestanské , zvláště české) . Da s 
Hauptverdiens t Emier s aber liegt in seiner Editionstätigkeit , nebe n der nu r wenige 
eigene Studie n entstande n sind. Seine zahlreiche n Quelleneditione n zur mittelalter -
lichen un d frühneuzeitliche n Geschicht e Böhmen s un d Mährens , die auf den in Wien 
erlernte n moderne n Editionsprinzipie n Theodo r Sickels basieren , sind für die histori -
sche Forschun g nich t wegzudenken . Im ausführlichste n aller Beiträge geht Ivan Hla -
váček diesem Tätigkeitsfeld un d Emier s Stellun g in der historische n Wissenschaft 
überhaup t nach . Seine auf Anregun g Palacký s herausgegebene n „Fonte s reru m Bohe -
micarum " un d die „Reliquia e tabularu m terra e regni Bohemia e ann o 1541 igne con -
sumptarum " stellen ebenso wie sein Hauptwerk , die „Regest a diplomatic a nee no n 
epistolari a Bohemia e et Moraviae" , die diplomatisch e Quelle n für die Jahr e 1253 bis 
1346 enthalten , den Kern des überau s reiche n Schaffens Josef Emier s dar . Hlaváče k 
beton t überdie s die breitgefächert e pädagogisch e Tätigkei t Emiers , in dessen prakti -
schen Übunge n Generatione n tschechische r Forsche r in die wissenschaftlich e histori -
sche Arbeit eingeführ t worde n seien. „Un d fügen wir hinzu , daß es nich t nu r um eine 
Persönlichkei t der Geschicht e unsere r Wissenschaft un d Kultu r des vergangene n Jahr -
hundert s geht , sonder n um einen Mann , dessen Werk weiterhi n lebendige r Bestandtei l 
unsere s wissenschaftliche n Rüstzeug s ist, eines Bestandteils , ohn e den die wissenschaft-
liche Arbeit in der ältere n böhmische n Geschicht e überhaup t nich t möglich wäre. " 

Freiburg/Br . J o a c h i m B a h l c k e 

Payrleitner, Alfred: Adler und Löwe. Österreicher und Tschechen. Die eifersüch-
tige Verwandtschaft. 

Kremay r und Scheriau , Wien 1990, 224 S. 

De r bekannt e Wiener Journalis t un d Fernseh-Moderato r ha t sich schon mehrmal s 
mit dem Verhältni s seines Lande s zur Tschechoslowake i beschäftigt . Die s ist kein 
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Zufal l -  wie viele seiner Landsleut e ist auch Payrleitne r mi t dem nördliche n Nachbar n 
durc h alte Familienband e verbunden . Nu n ha t Payrleitne r ein Buch vorgelegt, das sich 
in einem weiten Ausblick mit der längst entschwundene n un d auch der jüngsten 
Vergangenhei t der tschechisch-österreichischenBeziehungenbefaßt . Schrit t für Schrit t 
untersuch t er die „eifersüchtig e Verwandtschaft " zweier Nachbarvölker , dere n 
Schicksal e sich über Generatione n hinwe g durchdrunge n un d gekreuzt haben . Gleic h 
eingangs mu ß festgestellt werden , daß sich Payrleitne r seiner Aufgabe ohn e Vorurteil e 
un d im Bemühe n um Verständni s für beide Seiten gewidmet hat . 

Payrleitner s Buch ist im Grund e genomme n eine parallel e Darstellun g der tschechi -
schen bzw. tschechoslowakische n un d der österreichische n Geschicht e in leich t ver-
ständlicher , populäre r Form . De r Journalis t Payrleitne r reflektier t die neue n politi -
schen Verhältnisse , die durc h den Zerfal l des kommunistische n Blocks in Mittel -  un d 
Osteurop a entstande n sind, un d aus diesem Blickwinkel betrachte t er dan n die Ver-
gangenhei t beider Nationen . Da s gesamte Buch wird vom Bemühe n um objektive 
Bewertun g un d vom Geis t der Versöhnlichkei t getragen , ausgehen d von dieser Über -
zeugung : „Fü r Deutsche , Tschechen , Slowaken un d Österreiche r biete t sich heut e 
erstmal s die Chance , die gemeinsam e Vergangenhei t nich t nac h der Method e des 
wechselseitigen Vorwurfs, sonder n nac h Maßgab e einer mitteleuropäische n Familien -
geschicht e zu betrachten , so verworren un d blutig sie auch gewesen sein mag. " In 
zehn chronologisc h geordnete n Kapitel n versuch t Payrleitner , diese „verworren e un d 
blutige Familiengeschichte " von ihre n allererste n Anfängen bis zur Gegenwar t zu 
erfassen. De r Auto r läßt sie mi t der ersten größere n westslawischen Staatsbildun g auf 
dem Gebie t der heutige n Tschechoslowake i beginnen , mit dem sogenannte n Groß -
mährische n Reich , un d der Annahm e des Christentum s durc h die Westslawen im 
9. Jahrhundert . Seit dem 10. Jahrhunder t könne n wir in Böhme n wie in Österreic h die 
kontinuierlich e Entwicklun g staatliche r Strukture n verfolgen - nich t zuletz t an den 
Auseinandersetzunge n un d Annäherunge n zwischen Přemyslide n un d Babenberger n 
un d dem Machtkamp f zwischen Přemys l Ottoka r IL un d Rudol f Habsbur g (Kapite l 
1). De r Auto r vernachlässig t auch Ungar n un d Pole n nicht , die gewiß berücksichtig t 
werden müssen , will ma n die mitteleuropäisch e Entwicklun g in ihre r ganzen Komple -
xität begreifen un d vor allem die Umständ e erklären , die schließlic h zur Entstehun g 
der habsburgische n Vielvölkermonarchi e führten . Payrleitne r zeigt, daß die öster -
reichisch e Geschicht e selbst im Hussitentu m ihre Spure n hinterlasse n ha t un d daß die 
Türkengefahr , die nac h dem Fal l Konstantinopel s Mitteleurop a bedrohte , gewisser-
maße n gesetzmäßi g die Gründun g eine r Staatengemeinschaf t erzwang, an dere n 
Spitze das Schicksa l eher zufällig die Dynasti e der Habsburge r stellte (Kapite l 2). Von 
da (d.h.vo m Jah r 1526 un d nich t 1525, wie Payrleitne r irrtümlic h meint ) führ t die 
Entwicklun g über die Peripetie n des böhmische n Ständeaufstands , der den Dreißig -
jährigen Krieg auslöste , über die Reforme n der Aufklärun g im 18. un d die national e 
Bewegung der Tscheche n im 19. Jahrhunder t bis zum Zerfal l der Habsburgermonar -
chie im Jah r 1918 un d der Entstehun g der Nachfolgestaate n (Kapite l 3-5) . Beide 
Natione n schreibe n freilich weiterhi n erfreulich e wie auch dunkl e Kapite l ihre r 
Geschichte . Di e verbleibende n fünf Kapite l sind den letzte n siebzig Jahre n gewidmet , 
dere n Signatu r gegenseitige Mißverständniss e un d totalitär e Entwicklunge n auf bei-
den Seiten bildeten . Erst das End e dieses Jahrhundert s eröffnet nac h Auffassung des 
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Autor s die Hoffnun g auf gegenseitige Annäherun g un d besseres Verständnis . Payr -
leitne r such t beiden Seiten gerech t zu werden un d schleift bewußt die Ecke n un d Kan -
ten alter Konflikt e ab, zuma l dort , wo diese die noc h imme r heikle sudetendeutsch e 
Frag e berühren . Payrleitner s Analyse ist klar un d überzeugend , un d sie gewinnt noc h 
dadurch , daß die einzelne n Kapite l in kleiner e Unterkapite l gegliedert werden . 

Da s Buch ha t allerding s auch seine Schwächen . Payrleitne r leugne t nicht , daß er als 
Journalis t flink mit dem Wort bei der Han d ist, un d dementsprechen d geht er auch mit 
der historische n Materi e um . Diese r journalistisch e Zugan g zum Them a verleitet ihn 
gelegentlich zu einseitigen Urteile n un d plakativen Bezeichnunge n (so ließe sich etwa 
mi t der Charakterisierun g Joseph s IL als „absolutistische r Revolutionä r auf dem Kai-
serthron " ode r T . G . Masaryk s als „Böhmen s neue r König " polemisieren ) un d führ t 
schließlic h leider auch zu sachliche n Fehlern . Ihr e vollständige Aufzählun g würde den 
Rahme n dieser Rezensio n sprengen , ich beschränk e mic h dahe r auf diejenigen , die 
allerding s auf ein beträchtliche s Ma ß an Uninformierthei t schließe n lassen: Da s füh-
rend e Prage r Wochenblat t Přítomnos t war zu keine r Zei t eine kommunistisch e Zeit -
schrift (S. 11); Molda u un d Elbe münde n nich t in die Ostsee (S. 22); beim Schism a des 
Papsttum s zu Beginn des 15. Jahrhundert s verfluchte n einande r nich t dre i Päpst e un d 
dre i Gegenpäpst e (S. 52); Sixt von Ottersdor f (nich t von Ottendorf ) wurde nich t hin -
gerichtet , sonder n begnadigt (S.90) ; Wallenstei n nah m nich t persönlic h an der 
Schlach t am Weißen Berg teil (S. 95); Masary k un d Beneš waren nich t Historike r von 
Beruf (S. 102 un d 164); die Kommunistisch e Parte i der Tschechoslowake i ging aus den 
Wahlen des Jahre s 1925 nu r als zweitstärkst e Parte i hervo r (S. 157); das Národn í sou-
ručenstv í faßte zu keine r Zei t 99 Prozen t der Tscheche n organisatorisc h zusamme n 
(S. 179) usw. Es ist zu bedauern , daß diese Fehle r un d Ungenauigkeite n nich t berich -
tigt worde n sind; sie beeinträchtige n verständlicherweis e die Glaubwürdigkei t der im 
übrigen gut geschriebene n un d nützliche n Arbeit un d schmäler n ihre Bedeutun g für 
die Fachwelt . Viel wichtiger ist aber freilich, daß die in Payrleitner s Buch ausgespro-
chen e Hoffnun g dahinzuschwinde n beginnt . Seit dem Erscheine n des Buche s häufen 
sich im mitteleueropäische n Rau m erneu t die politische n Schwierigkeiten , un d in der 
Tschechoslowake i beginn t sich das national e Prinzi p wiederu m gegenüber dem bür -
gerlichen durchzusetzen . 

Brun n D u š a n U h l í ř 

Deák,  István: DerK. (u.)K.  Offizier: 1848 -  1918. 

Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weima r 1991, 333 S., 25 Abb., 2 Karten . 

Heute , da die gemischtnationale n Nachfolgestaate n der Donaumonarchi e nac h dem 
End e der kommunistische n Herrschaf t so rasch un d nachhalti g zerfallen (wobei sich 
die auseinanderstrebende n Volksgruppen wie etwa die Slowaken auf ihre „tausend -
jährige" Sehnsuch t nac h einem eigenen Staa t berufen) , ist wieder einma l die Frag e 
aktuell , was eigentlic h Österreich-Ungar n bis 1918 zusammenzuhalte n imstand e war. 
Zumindes t für einen Teilaspek t gibt die Antwor t das hier zu besprechend e Buch über 
Offizierskorp s un d Armee der Vielvölkermonarchie . Scho n der Originaltite l „Beyon d 
Nationalism " mach t dazu eine prägnant e Aussage - die sich in dieser Kürz e aller-
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dings nur schwer ins Deutsche übertragen läßt und wohl deshalb in der deutschen 
Ausgabe leider gleich ganz weggelassen wurde. Ebenso der Untertitel: So wird denn 
auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich, daß István Deák tatsächlich „A Social and 
Political History of the Habsburg Officer Corps 1848 - 1918" erarbeitet hat und an 
ihr zeigt, wie dieses Offizierskorps in seiner Treue zum Herrscherhaus und dessen 
supranationaler Staatsidee „jenseits" (oder vielleicht besser „abseits" ?) des aufkeimen-
den Nationalismus der Völker des Habsburgerreichs stand. 

Ein sehr informativer Überblick über die Geschichte der k. (u.). k. Monarchie und 
ihrer bewaffneten Macht von den Türkenkriegen bis zum Beginn des Ersten Welt-
kriegs leitet Deáks Untersuchungen der Herkunft und Ausbildung, des Lebens und 
der sozialen Stellung des Offizierkorps einer Armee ein, die in mehr als einer Hin-
sicht einzigartig war. So hatten in ihr zehn Muttersprachen der einfachen Soldaten 
offiziellen Status - wurden sie von mehr als 20 % der Mannschaft eines Regiments 
gesprochen, so war ihre Verwendung für die Offiziere und Unteroffiziere verpflich-
tend. 1914 gab es 162 Truppenkörper mit zwei, 24 mit drei und sogar einige mit vier 
derartigen „Regimentssprachen", die von den dortigen Offizieren als jeweilige Unter-
richts- und Umgangssprache (neben der sie alle verbindenden Kommando- und 
Dienstsprache Deutsch) ausreichend beherrscht werden mußten (S. 122). Zweifellos 
mußte ein Subalternoffizier deutschösterreichischer Herkunft, der in einer galizischen 
Garnison polnische, ruthenische, rumänische und vielleicht auch noch slowakische 
Rekruten mit „ zum Dienstgebrauch genügenden" Sprachkenntnissen kommandierte, 
damit noch keinerlei tiefere Kenntnise der Kulturen dieser Volksgruppen verbinden -
sein Horizont war aber zwangsläufig weiter gesteckt als der vergleichbarer Offiziere 
anderer Armeen. Untereinander jedoch verband die Offiziere der Habsburgermonar-
chie durch alle Nationalitäten und Dienstgrade das gleichfalls einzigartige „Offiziers-
Du", das als besonderer Ausdruck einer Gemeinsamkeit in Stand und Aufgaben ver-
standen wurde. Schließlich aber war die k. (u.) k. Armee im Bewußtsein ihrer Rolle im 
Jahre 1848 und angesichts der Niederlagen 1859 und 1866 tatsächlich „in erster Linie 
dafür ausgebildet und ausgerüstet, die Ordnung in der Heimat zu sichern", und „die 
militärische Ausbildung und die Ideologie des Offizierskorps boten beste Vorausset-
zungen dafür, die Monarchie innerhalb ihrer Grenzen zu stabilisieren, nicht jedoch 
für eine expansionistische Politik" (S. 19). 

Um ein kollektives Bild dieses Offizierskorps zeichnen zu können, wertete Deák 
die Qualifikationslisten jener Offiziere aus, die 1870 bzw. 1900 Leutnants im aktiven 
Dienst waren. Die willkürliche Erfassung von etwa 10 %, d. s. jeweils rund 500, ergab 
einen repräsentativen Querschnitt mit hoher Aussagekraft. Er ist gewissermaßen der 
„Kern" einer umfassenden gesellschaftsgeschichtlichen Untersuchung, die (auf For-
schungen im Wiener und im Budapester Kriegsarchiv und auf einer genauen Kenntnis 
der einschlägigen Literatur aufbauend) den Anspruch des Buchtitels, eine soziale und 
politische Geschichte des Habsburger Offizierskorps zu sein, voll und ganz erfüllt. In 
sechs Kapiteln entfaltet sich von der Ausbildung der Kadetten und Zöglinge der Mili-
tärschulen über das Leben im Regiment in den verschiedensten Garnisonen, über Ehe, 
Familie, Sexualmoral und Kriminalität bis zum Ruhestand und den „blassen Witwen 
und hungrigen Waisen" (S. 183) das Bild des schlecht bezahlten, dafür aber mit dem 
Ehrenkodex eines „Ritters der letzten Tage" (S. 155) begabten Offiziers. Dazu unter-
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sucht Deák noch die Rolle des alten und neuen Adels und die Bedeutung von Religion, 
Nationalität und Fortbildung für die Karriere in der Armee. Den Abschluß bildet eine 
(wiederum kurze und sehr informative) Geschichte des k .u .k . Offizierskorps im 
Ersten Weltkrieg und ein oft tragische Schicksale erfassender „Epilog" über „Habs-
burgische Offiziere in den Nachfolgestaaten und im Zweiten Weltkrieg". 

Eine wertvolle Abrundung erfährt das Buch durch einen ausführlichen bibliogra-
phischen Essay über Literatur, Memoiren, wissenschaftliche Werke und historische 
Darstellungen zum Thema und seinen Randbereichen. Er ist so kenntnisreich abge-
faßt, daß dem Leser der ausgezeichnete Anmerkungsapparat, das Namensregister und 
(als Illustration zum Thema Vielvölkerstaat) ein Anhang mit Ortsnamen in der 
Schreibweise der wichtigsten Sprachen der Donaumonarchie dann schon fast selbst-
verständlich erscheinen. 

Im übrigen verhehlt der Autor keineswegs seine Sympathie für den Gegenstand sei-
ner Untersuchung. Er begründet sie mit der Jugend im Ungarn der dreißiger Jahre, wo 
der „Reichsverweser" des der Verfassung nach Königreich gebliebenen Staates die Uni-
form eines k .u .k . Admirals trug, als Zeichen einer Kontinuität zumindest nach außen, 
und mit der Erinnerung an seinen Vater, den Oberleutnant der Reserve István Deák, 
dessen Bild als Fähnrich im Ersten Weltkrieg dem Buch eine persönliche Note gibt. 

Da Deák, der angelsächsischen Geschichtsschreibung verbunden, an einer amerika-
nischen Universität lehrt, ist seine akribische und ungemein faktenreiche Arbeit in 
wohltuender Weise lesbar und so „populärwissenschaftlich", daß sich ganze Passagen 
im Programmheft des Wiener Theaters in der Josefstadt zur Aufführung des „Feld-
herrnhügels" von Roda Roda finden, jener bekannten Satire auf den k. u. k. Offiziers-
stand, die diesem seinerzeit so weh getan haben muß, daß sie sogleich verboten wurde. 

Diese Lesbarkeit wird durch die sprachlich einfühlsame und elegante Übertragung 
(durch Marie-Therese Pitner) gefördert, die sich erfreulicherweise sehr nahe an den 
Text des Originals hält. Welche Probleme allein die Transkription von Namen mit 
sich bringen kann, zeigt sich am Beispiel des „Oberleutnant Lukasch" aus Hašeks 
Schwejk, der in Deáks englischem Original zu „Lieutenant Lukash" und in der deut-
schen Übersetzung prompt zu „Leutnant Lukácz" wird - übrigens der einzige Fehler, 
der dem Rezensenten in der Übertragung aufgefallen ist. 

Wer sich mit der Geschichte der Donaumonarchie beschäftigen oder näher vertraut 
machen will, der wird in diesem Buch sowohl einen fundierten Überblick über deren 
militärische Macht als auch eine Fülle von Hinweisen und Anregungen zu den damit 
zusammenhängenden gesellschaftsgeschichtlichen Themen finden. 
München H e l m u t H a n k o 

Sked, Alan: The Decline and Fall ofthe Habsburg Empire 1815-1918. 

Longmann, London-New York 1990, 295 S. 

Der britische Historiker Alan Sked hat sich die Aufgabe gestellt, Studierende und 
andere Interessierte in möglichst knapper und verständlicher Form mit der Geschichte 
der Habsburgermonarchie zwischen dem Wiener Kongreß und dem Ersten Weltkrieg 
bekannt zu machen. Am historischen Beispiel der übernationalen Donaumonarchie 
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möchte Sked aber auch den Blick seiner Leser für Chancen und Probleme im gegen-
wärtigen Prozeß der europäischen Einigung schärfen. Daß der Autor dabei das 
Europa vor dem Umbruch von 1989 im Auge hatte, mindert die Aktualität der Arbeit 
keineswegs. Davon zeugt nicht zuletzt auch die Tatsache, daß das Buch 1990 bereits 
zum dritten Mal aufgelegt wurde. 

In sechs Kapitelblöcken führt Sked die großen Themen des letzten Jahrhunderts 
habsburgischer Geschichte vor: Vom „System Metternich" über die Revolution 1848/ 
49 und den österreichisch-ungarischen Ausgleich verfolgt er den Weg der Doppel-
monarchie bis zum Weltkrieg. Einleitend wird den einzelnen Problemfeldern stets 
eine kurze Skizze der Entwicklung der Forschung und der wichtigsten wissenschaft-
lichen Kontroversen vorangestellt, wobei man sich aber an mancher Stelle detaillier-
tere Literaturangaben wünschen könnte. 

Der Titel des vorliegenden Buches „Decline and Fall of the Habsburg Empire" ist 
zwar ein Klassikerzitat, aber eigentlich irreführend, ruft er doch die Vorstellung eines 
kontinuierlichen und unaufhaltsamen Niederganges hervor. Indessen fällt Skeds 
Urteil über die Vitalität und Entwicklungsfähigkeit der Donaumonarchie vor 1914 
insgesamt positiv aus. 

Sked zeigt auf, daß die Revolutionen von 1848/49 sich nicht an einer starken Oppo-
sition gegen die herrschende Ordnung entzündeten, sondern ihre Ursachen vor allem 
in der Politikunfähigkeit der Wiener Führung fanden. Weder durch die Ereignisse in 
Böhmen noch durch die Wiener Aufstände sei das Regime jedoch ernsthaft bedroht 
gewesen. Eine größere Gefahr für die Erhaltung der Monarchie hätten indessen die 
Revolutionen in Italien und Ungarn bedeutet. Nach deren Scheitern, das Sked primär 
immanenten Problemen zuschreibt, - im ungarischen Fall der Konkurrenz zwischen 
politischer und militärischer Führung, den Schwierigkeiten in der Rüstung und erst 
an dritter Stelle der russischen Intervention - sei die Monarchie recht stabil gewesen. 

Sked weist auf das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie hin, auf ihre 
relative wirtschaftliche Zurückgebliebenheit und auf die politischen Krisen, die sich 
nach den Badeni-Wirren zur Dauerkrise verdichteten. Neben den genannten Krisen-
feldern und dem um die Jahrhundertwende verbreiteten Kulturpessimismus betont er 
jedoch die Fortschritte der Industrialisierung, die Loyalität der breiten Massen zum 
Kaiserhaus und die Blüte von Kunst und Wissenschaft. Auch für den Ausgleich und 
die ungarische Politik nach 1867 findet Sked viele positive Argumente. 

Da der Autor als Beobachter konsequent die Perspektive der Gesamtmonarchie 
bezieht, werden andere Standpunkte, z.B.die Sicht der nationalen Bewegungen auf 
Österreich, marginalisiert. Diese angesichts der knappen Form der Darstellung durch-
aus nachvollziehbareSchwerpunktsetzungschlägtsich allerdings negativ auf denletzten 
Teil des Bandes nieder, der sich mit Österreich-Ungarns Weg in den Weltkrieg befaßt. 

Der verlorene Weltkrieg erscheint als großer Bruch in Skeds Darstellung. Die Schuld 
am Untergang der Doppelmonarchie spricht Sked eindeutig der österreichisch-
ungarischen Staatsführung zu, die aus veraltetem dynastischem und prestigesüchti-
gem Denken bewußt einen Konflikt provoziert habe, dem das Land weder militärisch 
noch finanziell gewachsen gewesen sei. Neben der Schilderung der unglücklichen 
Außenpolitik Österreich-Ungarns, dem Imperialismus auf dem Balkan und der Un-
fähigkeit, die Chancen zur Zusammenarbeit mit Rußland zu erkennen, kommen 
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jedoch die innenpolitischen Probleme, die die Desintegration der Völker Habsburgs 
spätestens während des Krieges förderten, zu kurz. Angesichts der zentralen Bedeu-
tung, die der Autor dem Weltkrieg für das Auseinanderbrechen der Habsburger-
monarchie zuspricht, scheint die extrem knappe Abhandlung der letzten vier Jahre der 
Donaumonarchie, denen nur ein kleines Kapitel gewidmet ist, nicht gerechtfertigt. 

Von diesem hastigen Schluß abgesehen, ist Alan Skeds Buch durchaus gelungen. 
Empfehlenswert ist die vorliegende Einführung in die letzten hundert Jahre habsbur-
gischer Geschichte insbesondere aufgrund der problemorientierten, gut lesbaren Dar-
stellung. Ein Überblick über die Ereignisgeschichte, über die nationale Zusammen-
setzung der Monarchie und die territorialen Veränderungen im Lauf des 19.Jahr-
hunderts ist im Anhang gegeben. 
Berlin C h r i s t i a n e B r e n n e r 

Williamson, Samuel R. Jr.: Austria-Hungary and the Origins ofthe First World 
War. 

MacmiUan, London 1991, 272 S. 

Samuel Williamson's well-written and very readable book on Austria-Hungary's 
internal and external policy in the years before 1914, belongs to a series of books on 
the origins of the first world war of which a number have already been published: 
Richard Bosworth on Italy, V.R.Berghahn on Germany, John Keiger on France, 
Dominie Lieven on Russia, and Zara Steiner on Britain. In many ways all these books 
owe their origin to the masterly survey by Fritz Fischer Krieg der Illusionen: Die deut-
sche Politik von 1911 bis 1914 (1969). 

This concentration on the individual responsibility of the prospective belligerents 
for war, differentiates them sharply from those books published in the immediate 
aftermath of the first world war, in which the emphasis was on the collapse of the 
international systém. 

Although the origins of major wars do not seem to me, to lend themselves easily to 
analysis of the action of individual powers and can easily descend to the level of 
Schuldfrage, Williamson's book is an exception. He has considerable smpathy for the 
Monarchy's leading statesmen. As he states at the beginning of the book, his three 
small children in Vienna with him, while researching in the archives, grew up thinking 
that "Franz Joseph was a friendly uncle and daddy's constant companion" (p. xi). The 
book is, however, totaly free of any sentimentality for the Habsburg Monarchy. 

In the weeks before 1914 the govermental institutions of Austria-Hungary were 
funetioning effectively. The Monarchy's decision markers convinced themselves, 
however, that these institutions "could not funetion in the future if the threat posed by 
Serbia to the foreign and domestic policies of the monarchy was allowed to go un-
checked (p. 15). As Williamson puts it towards the end of his book (p.215), "The 
Germans and Magyars might control the chief levers of political power, but other 
nationality groups determined much of the domestic and foreign agendas." 

In examining this intimate relationship between foreign and domestic policy, Wil-
liamson describes in detail the major decision makers and analyses their actions: men 
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such as Conrad, Berchtold, Aehrenthal, Tisza, the Emperor and the Thronfolger. 
Indeed, his description of Franz Ferdinand's attitude varies from some (but not all) 
previous accounts. Williamson shows that the Thronfolger was neither a warmonger 
nor as closely tied to Wilhelm IL, as is sometimes believed. 

Williamson then goes on to describe the perilous political Situation in the Balkans 
made even more perilous by the two Balkan wars. Equally detailed are the descriptions 
of the Monarchy's real and potential allies and of its potential enemies. It is 
worth noting here that none of the potential enemies wanted the Monarchy to disap-
pear, and only one of them, Russia, was an adversary in the Balkans. Neither Britain 
nor France, however much they might condemn Austro-Hungarian actions in the Bal-
kans, particularly in 1908, were drawn into an anti-Austrian position by Balkan mat-
ters. 

Williamson does not shirk Austria's responsibility for the war, "The Steps that pus-
hed Europe toward war were taken in Vienna," he writes on p.196, although he 
admits that without Germany's strong support Austria might not have acted. Such 
condemnation and such judgement is correct. On 25 July 1914 Berchtold informed his 
ambassador in St Petersburg that his country in going to war against Serbia, would 
"not even recoil from the possibility of European complications." 

Looking at that part of Europe vacated by the Habsburg Monarchy three quarters 
of a Century ago, one cannot help wondering whether, in the judgement of history, the 
leaders of the Monarchy cannot be accused of major war crimes. No doubt, in a world 
of nationalist aspirations Austria-Hungary was an anachronism, but without war in 
1914 and its sequel in 1939, these aspirations might have been satisfied gradually and 
peacefully, without the holocaust unleashed on 28 July 1914 and with continues to the 
present day. 
London H a r r y H a n a k 

Deutschsprachige Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern 1900-1925. Chro-
nologische Übersicht und Bibliographie. Hrsg.und eingeleitet von Jürgen Born. 
Unter Mitwirkung von Waltraud J ohn und Jon Shepherd. 

Säur Verlag, München - London - New York-Paris 1991, V + 227 S. 

Ein bibliographisches Nachschlagewerk zur Literaturgeschichte der böhmischen 
Länder, das bislang nur als hektographierte Broschüre im Selbstverlag der Wuppertaler 
Forschungsstelle für Prager deutsche Literatur verfügbar war1, liegt nun in gedruck-
ter Fassung vor. Der Band ist in drei Abschnitte gegliedert: Das Kernstück bildet eine 
tabellarische Übersicht, die „selbständig erschienene Titel deutschsprachiger Autoren 
Prags und der böhmischen Länder" (S. 9) in den „Kontext zeitgeschichtlicher und kul-

1 Deutschsprachige Literatur Prags und Böhmens im ersten Viertel des 20.Jahrhunderts. 
Tabellarische Übersicht und Bibliographie. Zusammengestellt von Jürgen Born unter Mit-
wirkung von Waltraud John und Jon Shepherd . 2., revid.u. erw. Aufl. Wuppertal: For-
schungsstelle für Prager Deutsche Literatur, Bergische Universität - Gesamthochschule 
Wuppertal 1988. 
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tureller Ereignisse" (S.9) zu stellen versucht. Drei parallele Chronologien stellen 
jeweils den Ablauf eines Jahres auf einer Doppelseite dar und stellen die Erscheinungs-
daten der wichtigsten literarischen Werke des untersuchten Sprachbereichs neben eine 
Chronik innenpolitischer Ereignisse im Habsburgerreich und einen Kalender der kul-
turellen Veranstaltungen in Prag. Der zweite Teil des Bandes listet die „Buchbestände 
zur deutschsprachigen Literatur Prags und der böhmischen Länder" (S. 63) in der Prä-
senzbibliothek der Forschungsstelle und in der Universitätsbibliothek Wuppertal auf. 
An die Veröffentlichungen eines Schriftstellers schließt sich dabei jeweils die dazu vor-
handene Sekundärliteratur an, woraus sich eine Reihe von Personalbibliographien 
ergibt. Die wichtigsten Nachschlagewerke, Anthologien und Memoiren sowie Litera-
tur zu allgemeinen Themen enthält der dritte Abschnitt. Während die thematischen 
Bibliographien dieses Teils eine relative Vollständigkeit anstreben, besitzen die beiden 
ersten Abschnitte den Charakter einer Einführung. Sie verdeutlichen die Materiallage 
des auf seinem Gebiet führenden Wuppertaler Instituts. Im Vorwort weist der Heraus-
geber auf notwendige zukünftige Ergänzungen hin, in seiner achtseitigen Einleitung 
gibt er einen kurzen Bericht über die germanistische Forschung zur deutschsprachigen 
Literatur der böhmischen Länder und benennt weiterhin bestehende Defizite. Beson-
ders die Stellung der deutschsprachigen Schriftsteller der böhmischen Länder inner-
halb der deutschen Literatur ist eine historische Streitfrage, die bis heute ungelöst 
geblieben ist. So wird bereits die Benennung des Forschungsgegenstandes zum Pro-
blem. Jürgen Born untersuchte ursprünglich allein die Prager deutsche Literatur, spä-
ter wurden auch Autoren aus anderen Teilen Böhmens und aus Mähren einbezogen. 
Der Titel des Werkes macht nun deutlich, daß ein Überbegriff für die Literatur aller 
deutschsprachigen Autoren aus diesen Gebieten fehlt. Dieses formale Problem spie-
gelt die Schwierigkeiten wider, die bei einer inhaltlichen Bestimmung der regionalen 
Gemeinsamkeiten im Rahmen der deutschen Literatur als Referenzgröße zutage tre-
ten. Vor diesem ungelösten Forschungsproblem erhält Borns Bibliographie den Cha-
rakter einer Hypothese, die den Forschungsgegenstand durch Deskription benennt. 
Sie wird der weiteren Forschung als Ansatzpunkt dienen. 

Schließlich macht die zeitliche Beschränkung Borns auf die Jahre 1900 bis 1925 auf 
ein anderes Problem aufmerksam: Das Hauptinteresse der neueren Germanistik an 
Prag und dem böhmischen Raum gilt nach wie vor in dominanter Weise dem Leben 
und Werk Franz Kafkas; mit seinem Tode im Jahre 1924 geht die Wißbegier spürbar 
zurück. Eine wichtige Aufgabe der noch zu leistenden böhmischen Literatur-
geschichtsschreibung wird es deshalb auch sein, aus dem Schatten der übermächtigen 
Kafka-Forschung herauszutreten. 

München S t e f a n B a u e r 

Politické strany na Slovensku 1860-1989 [Politische Parteien in der Slowakei 
1860-1989]. 

Archa, Bratislava 1992, 312 S. 

Mit dem von Frank Wende herausgegebenen Lexikon zur Geschichte der Parteien 
in Europa (Stuttgart 1981) liegt ein zuverlässiges Nachschlagewerk der modernen 



Neue Literatur 449 

politische n Organisatione n vor. Diese m Vorbild verpflichtet , aber auf eine politisc h 
breite r interessiert e Leserschaf t zielend , habe n 18 dem Historische n Institu t der Slo-
wakischen Akademi e der Wissenschafte n angehörend e Autore n zusammengearbeitet , 
um im Rahme n einer chronologische n Grobgliederun g (bis 1918, 1918-1938, 
1938-1945 , 1945-1948 un d 1948-1989) in 49 bis zu 14 Seiten umfassende n Artikeln 
die in der Slowakei aktiven Parteie n vorzustellen . Alle relevante n Angaben über die 
Gründung , die politische n Zielsetzungen , die praktisch e Tätigkeit , die Zah l der Mit -
glieder un d dere n soziales Umfeld , das Abschneide n bei den Wahlen , die Parteipress e 
un d die führende n Repräsentante n fanden dabei Berücksichtigung . Ein e Statisti k der 
slowakischen Wahlergebnisse für die Jahr e 1920-1935 un d eine Liste der seit 1990 
registrierte n Parteie n mi t 87 Nennungen , Bewegungen , Assoziatione n un d Klubs 
wurde n der von der Friedrich-Naumann-Stiftun g unterstützte n Publikatio n beigege-
ben . Lubomí r Lipták , dem anscheinen d auch die Endredaktio n oblag, steuert e nebe n 
zwei Artikeln eine gründlich e Einführun g zur Rolle der politisc h motivierte n Zusam -
menschlüss e un d der Parteie n in der neuere n slowakischen Geschicht e bei. 

Vor 1918 konnt e nu r die älteste slowakische Partei , die 1871 von protestantische n 
Honoratiore n gegründet e Slowakische Nationalparte i (SNS) , eine einigermaße n kon -
tinuierlich e Tätigkei t entfalten . Währen d die ungarische n Parteie n das politisch e 
Leben in der Slowakei dominierte n un d in ihne n nu r wenige magyarisiert e ode r assi-
milationswillige Slowaken Karrier e mache n konnten , wurde n slowakische Partei -
gründunge n - so die Sozialdemokratisch e Parte i (1905/06 ) un d die katholisch-konser -
vative Slowakische Volksparte i (1905-1912,1913-1918 ) -  rasch verbote n ode r massiv 
unterdrückt . 

Erst mit der Gründun g der ČSR bildete sich dan n ein breite s Spektru m an Interes -
sen- un d Weltanschauungsparteie n heraus , die aber meist nu r regional e Ableger 
gesamtstaatliche r Organisatione n waren . Allein die SN S un d die bis zu seinem To d 
1938 von Andre j Hlink a beherrscht e Slowakische Volksparte i (HSL'S ) konnte n als 
eigenständig e Bewegungen in Konkurren z zu den Agrariern , der Sozialdemokrati e 
un d den stets 10 % der Stimme n gewinnende n Kommuniste n auf breite n Rückhal t in 
der Wählerschaf t vertrauen . Obgleich währen d der kurzlebigen Slowakische n Repu -
blik un d nac h 1948 Satellitenparteie n zugelassen waren , usurpierte n die HSL' S 
bzw. die von „bürgerliche n Nationalisten " gesäuberte n Kommuniste n das politisch e 
Vertretungsmonopol . 

Nich t nu r die mitgliederstarke n Parteien , sonder n auch kleine un d rasch zerfallend e 
Gruppierunge n sowie die Organisatione n der Magyare n un d Karpatendeutschen , der 
Juden , Ruthene n un d Pole n werden in fundierte n Artikeln präsentiert . Da s weit-
gehen d unvoreingenommene , um größt e Sachlichkei t un d ideologiefrei e Informatio n 
bemüht e Herangehe n an die jeweilige Parte i mach t ein Vergleich mit den entsprechen -
den Stichworte n in der Encyklopédi a Slovenska (6 Bde. Bratislava 1977-1982) , ode r 
den einschlägigen Abschnitte n der Dějin y Slovenska (Bde . 4 un d 5. Bratislava 1985/ 
86), besonder s deutlich , die sich durc h Demagogie , Schwarz-Weiß-Malerei , Selbst-
beweihräucherun g un d gezielte Fehlinformatio n „auszeichnen" . 

Es gibt jedoch auch Vorbehalt e anzumelden . Ein einheitliche r Aufbau der Artikel, 
etwa nac h dem Schem a Gründung , Programm , Organisation , Geschichte , Mitglied -
schaft usw., hätt e das Suche n der interessierende n - zwar meist berücksichtigten , aber 



450 Bohemia Band 33 (1992) 

verstreu t angebotene n - Auskünfte erleichtert . Di e Abhandlun g der Parteigeschicht e 
im jeweiligen chronologische n Abschnit t durc h einen andere n Verfasser (bei der 
HSL' S un d den Kommuniste n durc h jeweils dre i Autoren ) hatt e einige Brüch e in Dar -
stellung, Stil un d Informationsgehal t zur Folge . Di e Benutzun g des Bande s wird 
erschwer t durc h das Fehle n eines Abkürzungsverzeichnisses , bibliographisc h weiter-
führende r Hinweise , eines Namensregister s un d der Wahlstatistike n vor 1910 un d von 
1946. Diese Mänge l werden allerdings durc h die Füll e an verläßliche n Fakten , den 
spürbare n Willen zur Objektivitä t un d die gute Lesbarkei t aufgewogen. 

Saarbrücke n J ö r g K . H o e n s c h 

Lacina,  Vlastislav: Formování československé ekonomiky 1918—1923 [Die Heraus-
bildung der tschechoslowakischen Wirtschaft 1918-1923]. 

Academia , Prah a 1990, 249 S. 

Angesicht s der Füll e an Darstellunge n über die Entstehun g der Erste n Tschecho -
slowakischen Republik , sowie deren Innen - un d Außenpolitik , ist die Wirtschaf t 
vergleichsweise wenig beachte t worden , obwoh l Begriffe wie „Nostrifizierung" , 
„Bodenreform " un d „Reparatione n bzw. Befreiungstaxe " auch in Darstellunge n mit 
andere r Themati k den engen Zusammenhan g zwischen Politi k un d Wirtschaf t belegen. 
Hie r füllt die Arbeit von Lacin a zweifellos eine Lücke , un d er vermag darzustellen , 
daß in der Wirtschaftspoliti k der Erste n Tschechoslowakische n Republi k ein Teil des 
Kampfe s des tschechische n Bürgertum s um die Hegemoni e im Staat e zu sehen ist (S. 7). 

Di e übersichtlich e un d auch für Laien leich t verständlich e Darstellun g gliedert sich 
in sechs Kapitel . Im ersten zeichne t Lacin a den Stan d der Ökonomi e in den böhmi -
schen Länder n un d der Slowakei in der Zei t der Habsburge r Monarchi e nach . Di e 
Gesamtmonarchi e lag nac h europäische m Maßsta b in ihre r Entwicklun g zurück , war 
in den öffentliche n Ausgaben relativ zurückhalten d (S. 17), dabei auf fremde s Kapita l 
angewiesen (Lacin a sprich t von einem „parasitäre n Charakter" , S. 18) un d stützt e sich 
auch in der Wirtschaf t auf den mächtige n deutsche n Nachbarn . Innerhal b der Monar -
chie besaßen die böhmische n Lände r eine starke Stellun g un d waren in ihre r Lei-
stungsfähigkeit auf einer ähnliche n Stufe wie Frankreich , lagen jedoch in ihre r Infra -
struktu r zurüc k (S.24) . Bedeutsa m war indes , daß die Erträg e der Industri e un d die 
Steuer n zu einem erhebliche n Teil in die Hauptstad t Wien flössen, so daß der Aufstieg 
der tschechische n Bourgeoisi e durc h den Einflu ß der Wiener Banke n behinder t 
wurde . Infolgedesse n war es besonder s die Agrarindustrie , in der die tschechisch e 
Bourgeoisi e ihr Kapite l verdiene n konnte . Weniger bekann t dürft e sein, daß der 
reichsdeutsch e Einflu ß auf die tschechische n Banke n rech t bedeuten d war, so daß 
Jarosla v Preiss späte r dazu bemerkte , daß der tschechisch e „Weg in die Welt" über 
Berlin geführt habe (S.39) . Erheblic h weiter zurüc k waren die oberungarische n 
Komitate , die nac h 1918 im Landestei l Slowakei zusammengefaß t worde n sind. Struk -
turschwäche n im Verkehrswesen un d in der Technisierun g sowie die Benachteiligun g 
in der Kapitalversorgun g hatte n -  nebe n dem politische n Einflu ß der Magyare n - zur 
Folge , daß von ökonomische n Beziehunge n zu den Tscheche n vor der Staatsgründun g 
kaum die Red e sein konnte . 
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Im Weltkrieg bewirkte die Einführung der Kriegswirtschaft, daß staatliche Steue-
rungsmechanismen bereitgestellt wurden, mit denen später der tschechoslowakische 
Staat den Aufbau seiner eigenen Wirtschaft forcieren konnte; außerdem schwächten 
die Kriegsanleihen die deutsche Bevölkerungsgruppe, weil sich die Tschechen nur in 
geringem Maße daran beteiligt hatten (S. 52). 

Im zweiten Kapitel beschreibt der Verfasser die Grundlegung der ökonomischen 
Selbständigkeit des neuen Staates, wobei er feststellt, daß die Exilpolitiker kaum über 
wirtschaftliche Kenntnisse verfügten (S.64). Das Schwergewicht lag daher auf den 
Heimatpolitikern, die ihre Politik einer Stärkung des tschechischen Bürgertums aus 
der Habsburger Monarchie in den neuen Staat überführen konnten. Hier liegt auch 
der Grund dafür, daß der Schutz des Privateigentums Vorrang hatte und revolutionäre 
Forderungen zurückgestellt oder überhaupt nur allgemein vorgebracht wurden 
(S. 74). Mit den Instrumenten der Kriegswirtschaft konnten die nun von Wien befrei-
ten Wirtschaftskräfte, allen voran die Živnostenská banka (S. 76ff.), ihre Politik der 
wirtschaftlichen Stärkung des tschechischen Bevölkerungsteiles fortsetzen. Aus der 
Abstempelung der österreichischen Kronenscheine entstand ein eigenes Zoll- und 
Währungsgebiet; durch die Vermögensabgabe und den Einbehalt von 50 % der alten 
Kronenbeträge erhielt der neue Staat eine Manövriermasse, die die Abhängigkeit vom 
Ausland verminderte, obgleich nicht beseitigte; denn bei ausländischen Banken war 
für den neuen Staat nur schwer Kredit zu erhalten, und die Inflation bei den Nachbarn 
beeinflußte die Wirtschaft der Tschechoslowakei erheblich (S. 86). 

Die eigentlich politische Seite der Grundlegung der tschechoslowakischen Wirt-
schaft behandelt Lacina im dritten Kapitel unter der Überschrift „Der Kampf um die 
Hegemonie", und er kann überzeugend nachweisen, daß das tschechische Bürgertum 
die Wirtschaft gezielt zur Tschechisierung des Gesamtstaates eingesetzt hat. Als Ziele 
nennt er dabei: die Ökonomie eines starken Staates zu begründen und das tschechische 
Bürgertum zur führenden Kraft im Staate zu machen (S. 91). Als Mittel dazu diente 
einmal die Förderung der bewährten Verbindung der Agrarindustrie mit der Zivno-
banka, ferner die Politik der Nostrifizierung, die die Bande nach Wien kappen sollte, 
und schließlich die bewußte politische Förderung von neuen Wirtschaftsbeziehungen 
zu Frankreich, wo der Konzern Schneider-Creusot mit günstigen Verkaufsangeboten 
zum Einstieg in die tschechoslowakische Wirtschaft gelockt wurde (S. 96). 

Mit solchen Steuerungsmitteln gelang die Verlegung der Firmensitze auf tschecho-
slowakisches Hoheitsgebiet, so daß bald Schwierigkeiten mit der Bereitstellung geeig-
neter Häuser in Prag auftraten (S. 111). Die Tschechisierung der Industrie und des 
Bankwesens wurde weitgehend dadurch erreicht, indem entweder den deutschen 
Banken die Kreditmöglichkeiten erschwert wurden (eine Aufstellung der Banken 
nach der Nationalität s. S. 117, Anm. 95) oder sie durch „Aufpasser" zur Anpassung 
gezwungen wurden. Die alten führenden Schichten wurden zudem durch die Boden-
reform ausgeschaltet (S. 126ff.). 

Die Einbettung der tschechoslowakischen Wirtschaft in die internationale Situation 
wird im vierten Kapitel behandelt. Hier weist der Verfasser darauf hin, daß von einer 
Abschottung der tschechoslowakischen Wirtschaft keine Rede sein könne: die von 
den Alliierten erhofften Kredite ließen auf sich warten, die tatsächliche Bindung an 
Großbanken in Wien und im Deutschen Reich bestand fort, auch wenn dies kaum an 
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die Öffentlichkei t kam (S. 135). Di e Abhängigkeit von ausländische r Technologi e un d 
die Zusammenarbei t mit internationale n Gesellschafte n überlagerte n gewissermaßen 
die nationaltschechisch e Politik , so daß der Verfasser konstatiere n kann , daß die tat -
sächliche n Beziehunge n zu Deutschlan d imme r enger waren als jene zu Frankreic h 
(S. 138). Die s besaß eine direkt e Auswirkung auf die Außenpolitik , weil der verbalen 
Frankreichhörigkei t eine Zurückhaltun g bei den Krisen entsprach , etwa bei der Ruhr -
besetzung . Auch die politisc h motiviert e Werbun g um französische s Kapita l hatt e im 
Verlauf der zwanziger Jahr e imme r weniger Erfolg (S. 143). Lacin a beschreib t dan n 
die Beziehunge n zu den einzelne n Handelspartner n un d Nachbarn , wobei insgesamt 
die Feststellun g untermauer t wird, daß im Laufe der Zei t die geographisch e Lage eine 
imme r größere Rolle spielte im Konflik t zwischen Außenpoliti k un d Außenhandel ; 
dies ha t sich z. B. auch im Verhältni s zu den Staate n der Kleine n Entent e gezeigt1. 

Di e spezifischen Schwierigkeite n der tschechoslowakische n Wirtschaf t behandel t 
Lacin a im fünften Kapitel , un d er stellt fest, daß die ČSR zwar politisc h eine „Inse l der 
Stabilität " darstellte , aber ökonomisc h von allen Belastunge n der Nachbar n miterfaß t 
wurde (S. 173). Die s betra f in besondere m Maß e die Währung , weil die Deflations -
politi k des Finanzminister s Rašín zu einer Teuerun g un d einer Senkun g der Einkom -
men führt e (S. 181). Auch als Staa t der Siegerkoalitio n mußte n die Tscheche n ihre n 
Antei l an den österreichische n Staatsschulde n un d überdie s die „Befreiungstaxe " 
tragen , saßen also in dieser Frag e mit den Verlierern im selben Boot . Zu r gleichen Zei t 
besaß die Verflechtun g auch ihre Vorteile , den n die Tscheche n konnte n etwa aus der 
Ruhrkris e ihre n Profi t ziehen (S.195) 2. Andererseit s bewirkte der Konzentrations -
proze ß zu Gunste n des tschechische n Bürgertums , daß die Tschechoslowake i in eine 
hausgemacht e Krise schlittert e un d in der internationale n Konkurren z infolge ihre r 
provinzielle n Wirtschaftspoliti k zurückblie b (S. 198). 

Ein besondere s Kapite l ist der Wirtschaf t in der Slowakei gewidmet , die als rück -
ständige r Landestei l am meiste n unte r den schlechte n Verkehrsverbindunge n un d der 
Kapitalarmu t litt . Auch hier kam es zu eine r Tschechisierun g un d einer Benach -
teiligun g der slowakischen Bourgeoisie ; der Verfasser sprich t sogar von einem 
„Anschluß " der Slowakei (S. 208 ff.). Di e Lage der Deutsche n wird ebenfalls in diesem 
Kapite l behandelt , wenn auch nu r mit wenigen Bemerkungen . Die s ist der einzige, 
inhaltlic h allerding s schwerwiegend e Mange l des Buches ; den n der Antei l der Deut -
schen am tschechoslowakische n Außenhande l wird nich t ausdrücklic h behandel t un d 
kan n nu r indirek t erschlossen werden , wenn er etwa von der Ausfuhr von Konsum -
gütern in die US A sprich t (S. 151). Vielleicht war diese Vernachlässigun g eines Drittel s 
der Wirtschaf t Böhmen s noc h ein zeitbedingte r Fakto r in dieser sonst ideologiefre i 
verfaßten Arbeit . Obgleich das Buch 1990 erschiene n ist, kan n von eine r marxist i -

1 H r a d e č n ý , Pavel: Politick é vztahy Československa a Jugoslávie v letech 1925-1928 v 
zahraniční m i vnitřní m kontext u [Die politische n Beziehunge n der Tschechoslowake i und 
Jugoslawiens in den Jahre n 1925-28 im außen - und innenpolitische n Kontext] . Prah a 1988. 

2 Eine Betrachtun g über die reichsdeutsch e Kapitalfluch t in die Tschechoslowake i im Jahre 
1923 und die geschickte Verschleierun g in den Bilanzen s. Gesandtschaftsbericht e aus Prag. 
Band II . Vom Kabinet t Beneš bis zur ersten übernationale n Regierun g unte r Svehla. 1921-
1926. Ausgewählt, eingeleitet und kommentier t von Manfre d Alexande r (erschein t dem-
nächst) , hier Dok . 121 (Anhang ) vom 31.1.1925. 
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sehen Terminologi e keine Red e sein. Allerdings trifft der Vorwurf eine r gewissen Pro -
vinzialitä t auch den Autor , den n im Literaturverzeichni s sind fast ausschließlic h 
tschechisch e un d slowakische Tite l erfaßt , währen d englische , französisch e ode r deut -
sche kaum vertrete n sind. De r Verfasser ha t mi t dieser Arbeit, die auf originäre n 
Archivstudie n aufbaut , eine Abrundun g seiner eigenen Forschunge n erreicht , die sich 
bis auf seine Diplomarbei t von 1955 zurückverfolge n lassen (S. 126, Anm . 128). 

Köln M a n f r e d A l e x a n d e r 

On All Fronts. Czechs and Slovaks in World War IL  Hrsg. v. Lewis M.W  hite. 

East Europea n Monographs , Boulder 1991, 296 S. 

Übe r den Beitra g der polnische n Exilarme e zum Sieg der Alliierten informiere n 
mehrbändig e Gesamtdarstellungen , zahlreich e Aufsätze un d Erinnerungen . Di e 
Grundlag e dieser Darstellunge n bilden vor allem die Aktenbeständ e der polnische n 
Exilregierung , die in den Archiven in London , Ne w York un d Stanfor d liegen. D a 
die tschechoslowakisch e Regierun g bei ihre r Rückkeh r nac h Pra g auch die Akten mit -
genomme n hat , die über ihre Tätigkei t im Exil Auskunft geben können , war der 
Zugan g zu diesen Bestände n bisher sehr eingeschränkt . Nu r wenige Werke doku -
mentierte n die militärische n Leistunge n derjenigen Tschechoslowaken , die unte r 
französische m un d britische m Oberkommand o kämpften . Ein e parallel e Erscheinun g 
läßt sich im Fal l der Memoire n beobachten : Währen d der größte Teil der Angehörige n 
der polnische n Westarme e wegen der sich schon 1945 abzeichnende n kommunisti -
schen Machtergreifun g im Ausland blieb un d viele von ihne n ihre Erinnerunge n veröf-
fentlichten , kehrt e die Mehrhei t der Offiziere un d Soldate n der tschechoslowakische n 
Westarme e nac h der Befreiun g in die Heima t zurück . Hie r hatte n sie allenfalls in den 
ersten dre i halb-demokratische n Jahre n eine Chance , über ihre Erfahrunge n im Zwei-
ten Weltkrieg zu berichten . 

Deshal b ist die Veröffentlichun g der Sammlun g von Erinnerunge n zu begrüßen , die 
Lewis M . White , Genera l Antoni n Hasai s Schwiegersohn , zusammengetrage n hat . Zu 
Rech t weist White in seiner Einführun g darau f hin , daß die Tschechen , die sich auf den 
Weg machten , um sich den Exileinheite n anzuschließen , viel riskierten : Wurde n sie 
beim illegalen Grenzübertrit t nac h Polen , in die Slowakei ode r Ungar n gefaßt, droht e 
ihne n die Todesstraf e ode r die Einweisun g in ein Konzentrationslager . Di e National -
sozialisten nahme n ihre Familienangehörige n als Geisel n un d sperrte n sie in das Lager 
Svatobořice . Wer sich der Legion der Tschechen und Slowaken anschloß , die Genera l 
Lev Prchal a auf polnische m Bode n aufstellte , geriet in sowjetische Gefangenschaf t 
un d mußt e Monat e in Lagern des NKV D verbringen , bevor er entwede r in aller Stille 
über die Türke i ausreisen durft e ode r nac h dem deutsche n Angriff auf die Sowjetunio n 
schließlic h in die Ostarme e eingeglieder t wurde . 

Wer sich entschloß , von Pole n nac h Frankreic h auszureisen , mußt e sich vor Kriegs-
beginn für den Diens t in der Fremdenlegio n entscheiden . Erst nac h der Bildun g des 
Tschechoslowakischen Nationalausschusses in Pari s wurde n die Freiwilligen in das 
südfranzösisch e Lager Agde überführt . Dor t trafen auch Tscheche n ein, die den 
gefahrenreiche n Weg über die Slowakei, Ungar n un d Jugoslawien in die Türke i 
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genomme n hatten . Von den Fronte n des Spanische n Bürgerkrieges kame n kampf-
erprobt e Leute , dene n die Meldun g zur Exilarme e die Möglichkei t bot , den fran-
zösischen Internierungslager n zu entrinnen . Nebe n diesen Freiwilligen zog die tsche -
choslowakisch e Militärverwaltun g auch slowakische Arbeiter zur Armee ein, die der 
Krieg in Frankreic h überrasch t hatte . Di e beiden tschechoslowakische n Regimente r 
wurde n erst dan n an die Fron t geschickt , als die französisch e Armee sich schon auf 
dem Rückzu g un d in Auflösung befand . De r Nationalausschu ß stellte den Angehöri -
gen der Armee frei, in Frankreic h zu bleiben . Von dieser Möglichkei t machte n run d 
% der Soldate n Gebrauch , darunte r vor allem die Slowaken un d viele ehemalig e Spa-
nienkämpfer . Diejenigen , die weiterkämpfe n wollten , marschierte n in südöstlich e 
Richtung , erreichte n die Atlantikküst e un d wurde n auf britische n Schiffen evakuiert . 
Manc h einer , dem es nich t gelang, ein solches Schiff rechtzeiti g zu erreichen , irrt e 
durc h Frankreic h un d Nordafrika , wie Františe k Z . Ostrý , der schließlic h mit zwei 
Kamerade n die Grenz e nac h Spanie n überschrit t un d in einem spanische n Internie -
rungslager warten mußte , bis das Kriegsglück sich so weit gewendet hatte , daß die 
Spanie r ihn nac h Gibralta r ausreisen ließen . 

Nac h der Ankunf t in Großbritannie n geriet die Exilarme e in eine Krise, da die Spa-
nienkämpfe r auf Weisung der KPTsc h den Diens t verweigerten un d dafür die große Zah l 
von Offizieren angesicht s der wenigen evakuierte n Soldate n nu r schwer eine angemes -
sene Verwendungsmöglichkei t zu finden war. Ebens o wie die polnische n beteiligten 
sich auch die tschechische n Flieger an der Luftschlach t über Großbritannie n un d der 
Bombardierun g feindliche r Ziele . Da s 11. Tschechoslowakisch e Bataillon-Os t wurde 
bei der Verteidigun g Tobruk s eingesetzt . Im Oktobe r 1944 erhiel t die auf run d 4000 
Man n gewachsene 1. Tschechoslowakisch e Panzerbrigad e die Aufgabe, die „Festun g 
Dünkirchen " zu belagern . Sie wurde aufgefüllt durc h Tscheche n aus dem Sudetenland , 
die als Wehrmachtsangehörig e in alliierte Kriegsgefangenschaf t geraten waren , sowie 
durc h Angehörige der Regierungstruppe des Protektorats, die in Italie n zum Schut z 
von Eisenbahnlinie n eingesetz t worden , aber zu den Partisane n desertier t waren . 

Aus den Reihe n der Brigade kame n die Fallschirmspringer , die über dem Protekto-
rat Böhmen und Mähren abgesetzt wurden . Zwei der wenigen Überlebende n erzäh -
len, wie es ihne n trot z der Gestapo-Spitze l in der Widerstandsbewegun g gelang, in 
Südmähre n (Grupp e Carbon) bzw. in den Beskiden (Grupp e Wolfram)  Widerstands -
gruppe n aufzubauen' . Beide nahme n Verbindun g zur damal s führende n Widerstands -
organisatio n Rada tři auf. Wolfram arbeitet e auch mi t der sowjetisch geführte n 
Partisanengrupp e Jan Žižka  zusamme n un d hatt e Kämpf e mit sogenannte n Jagd-
kommando s der Gestap o zu bestehen . 

Mirosla v Kerne r un d Jarosla v Němec , die von der Exilregierun g zur Ostarme e 
abgeordne t wurden , zeichne n ein negatives Bild ihre s Kommandeur s Ludvík Svo-
boda . Als Angehörige des Militärtribunal s mußte n sie feststellen , daß Genera l Svo-
bod a nich t wagte, die Interesse n der Tschechoslowake i gegen sowjetische Zumu -
tunge n zu vertreten . Vor allem um das sowjetische Vorgehen in der Karpatenukrain e 
geht es in dem Berich t Whites , dem Notize n Genera l Antoni n Hasais , des Komman -
deur s für die befreiten Gebiete , zugrund e liegen. 

Erinnerungen , in dene n das Heldentu m der tschechoslowakische n Auslandsarme e 
im Vordergrun d stehe n soll, eignen sich wenig, heikle Theme n anzusprechen . Dafü r 
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hätt e aber White in seiner Einleitun g sorgen können : Er geht weder auf die Frag e ein, 
warum die wenigsten Slowaken , die zur tschechoslowakische n Armee in Frankreic h 
eingezogen wurden , sich im Jun i 1940 nac h Großbritannie n evakuieren ließen , noc h 
behandel t er die Frage des Antisemitismu s in der Armee , deren Einstellun g zu den 
sudetendeutsche n Freiwilligen ode r ihre außergewöhnlich e altersmäßig e un d soziale 
Zusammensetzung . 

Düsseldor f D e t l e f B r a n d e s 

Slovensko v rokoch druhej světověj vojny. (Materiály z vědeckého sympózia). Častá 
6.-7.  novembra 1990 [Slovakia during the Second World War.  (Proceedings of a sym-
posium)]. 

Slovenská národn á rada -  Historick ý ústav SAV, Bratislava 1991, 170 S. 

Slovensko v rokoch druhej světověj vojny is a collectio n of paper s presente d at a Con -
ference on Slovakia durin g th e Secon d World War, held in Novembe r 1990 in Častá , 
Czechoslovaki a and sponsore d by th e Slovák Nationa l Counci l and th e Historica l 
Institut e of th e Slovák Academ y of Sciences . Comin g just on e year after th e Velvet 
Revolution , th e Conferenc e gave Czec h and Slovák historian s th e opportunit y to 
examin e various facets of Slovakia from 1938 to 1945 in a considerabl y freer atmo -
spher e tha n memorabl e histor y has afforded them . 

Th e boo k contain s twenty-fou r articles , dealin g with political , diplomatic , econo -
mic , military , social, and ideologica l issues. Amon g th e noteworth y contribution s are 
critica l studie s of th e Slovák Republi c by Ivan Kamene c and Yeshayahu Jelinek . A 
numbe r of othe r article s also trea t importan t questions . In a compariso n of Slovakia 
durin g th e Firs t and Secon d World Wars, Lubomí r Liptá k point s ou t tha t "several 
phenomen a of th e Secon d World War which enormousl y weakene d th e foundation s 
of civil society and facilitate d th e rise to power of Stalinism , such as th e underminin g 
of private propert y by expropriatin g Jews and 'enemies' , had older roots, " námel y in 
the post-Worl d War I land reform . Jan Gebhart , discussing relation s between Czech s 
and Slovaks in th e wartim e resistance , asks a questio n worth y of furthe r consideratio n 
- to what exten t did th e nationa l conflic t between Czech s and Slovaks facilitat e th e 
Communis t takeove r of Czechoslovaki a in 1948 ? Jan Rychlík , in an articl e examinin g 
Czec h views of Slovakia from th e Munic h Agreemen t to 1945, addresses question s 
tha t have onl y gained in urgenc y in th e politica l climat e in Czechoslovaki a today . 
Rychlí k shows ho w Czec h attitude s toward s th e Slovák Republi c were muc h mor e 
complicate d tha n is often assumed , and no t unequivocall y negative . 

A numbe r of author s dra w attentio n to thos e areas of researc h tha t have eithe r been 
ignore d by Czec h and Slovák historian s since 1948, or dealt with tendentiously . 
Amon g others , the y identif y th e Slovák Republic' s apparatu s of repression , its army , 
and its policy towar d its Rusyn minority ; French , British , Soviet and America n poli-
cies towar d Slovakia; and relation s between Czech s and Slovaks. In addition , biogra-
phie s of a numbe r of leadin g Slovaks, above all Jozef Tiso, are in order . 

A numbe r of contributor s poin t to th e relevanc e of th e stud y of Slovakia's past 
to Czech-Slova k relation s toda y and th e futur e of thei r commo n republic . Mari a 
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Dobríkov á cautions , however , tha t historians , while dismantlin g on e set of myths , 
mus t avoid constructin g ne w ones . O n bot h counts , Slovensko v rokoch druhej světo-
věj vojny is a step in th e right direction . 

Seatt /e/Wash . J a m e s F e l a k 

Schwertfeger, Ruth: Women of Theresienstadt. Voices from a Concentration 
Camp. 

Berg, Oxford-Ne w York-Hambur g 1988, 152 S. 

Da s nationalsozialistisch e „Modellghetto " un d „Vorzeigekonzentrationslager " 
Theresienstad t stand bisher kaum im Zentru m der Forschunge n über Konzentrations -
lager. Scho n diese Tatsach e mach t neugieri g auf das Buch von Rut h Schwertfeger , das 
einen Einblic k in die Koexisten z von Kultu r un d Brutalitä t im Lagerleben aus der 
Perspektiv e von Fraue n geben will. Di e Autori n steh t bei ihre r Auswertun g von 
Lebenserinnerungen , Gedichte n un d Texten über das Leben in Theresienstad t vor 
dem Problem , wie die besonder e Perspektiv e von Frauenerfahrunge n aus den Berich -
ten über den ambivalente n Alltag des Lagerleben s herausgefilter t werden kann . 
Schreiben , so ha t scho n Brun o Bettelhei m in seiner Studi e „Aufstan d gegen die Masse" 
1960 festgestellt, war für diejenigen , die es schafften , eine Erfahrun g des Überleben s 
in einer unmenschliche n Umgebun g - das gilt jedoch gleichermaße n für Fraue n un d 
Männer . Schwertfege r präsentier t die Dokument e des Überleben s als Geschicht e The -
resienstadt s mit Hinweise n aus dem Alltagsleben, von den kulturelle n Veranstaltun -
gen über die Transport e nac h Auschwitz un d Groß-Rosen , von der Befreiun g durc h 
die sowjetischen Truppe n un d den Schwierigkeite n der Wiedereingliederun g in ein 
„normales " Leben . 

1780 an der Mündun g der Eger in die Elbe , etwa 60 km nördlic h von Pra g als öster -
reichisch e Garnisonsstad t gebaut , wurde Theresienstad t im Novembe r 1941 zu einem 
Ghetto , zunächs t für tschechisch e Juden , umfunktioniert . Scho n bald fanden sich hier 
jedoch auch österreichisch e un d deutsch e Juden : Prominent e aus Militär , Industrie , 
Kuns t un d Kultu r wurde n hier zusammengepfercht . Ursprünglic h für 7000 Soldate n 
un d ihre Familie n gebaut , drängte n sich im Septembe r 1942 schon 58500 Menschen ; 
insgesamt kame n währen d seiner dreieinhalbjährige n Geschicht e 141000 Mensche n 
in das Lager. Nu r 3 500 überlebten , 33 500 starben , 88000 wurde n in Vernichtungs -
lager weitertransportiert . 

Nac h den Woche n un d Monate n der Angst un d des Abschiednehmen s von den 
Angehörige n hätte n viele Fraue n - so Schwertfege r -  bei der Ankunf t in Theresien -
stadt den Eindruc k gehabt , als wären sie in eine ruhige Kleinstad t gekommen , wo sie 
die turbulente n Kriegsjahre in Friede n zu überlebe n hofften . Bis zum Herbs t 1944 
verdrängte n die Angebote kulturelle r Veranstaltungen , wie Opernaufführungen , 
Konzerte , Theater , Vorträge , Lesunge n un d Ausstellungen , die Lasten des Alltags 
un d die Ängste vor dem Weitertransport . Interessan t ist der Einblic k in die Konflikt e 
zwischen Tschechen , Deutsche n un d Österreicher n (meis t Wienern) , detaillier t un d 
mi t Beispielen aus Gedichte n un d Erinnerunge n wird über den Umgan g mi t der 
schlechte n Ernährungssituation , mit Gesundhei t un d Krankheit , Arbeit, Mutter -
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schaft und Tod berichtet. Theresienstadts kulturelle Veranstaltungen wurden mehr-
heitlich von Frauen getragen: So wird von einer Aufführung von Figaros Hochzeit 
berichtet, deren Darsteller fast ausschließlich Frauen waren. Außer acht bleibt leider, 
daß es auch in anderen Konzentrationslagern, ja sogar in Auschwitz - wie wir späte-
stens durch Fania Fenelons Bericht „Das Mädchenorchester Auschwitz" wissen - von 
Frauen getragene Kulturveranstaltungen für Insassen und/oder SS-Leute gab. Im Mit-
telpunkt der Betrachtung der Kultur stehen Gedichte von Else Dormitzer und Ilse 
Blumenthal-Weiss, die im Anhang im deutschen Original abgedruckt sind. Bedauer-
licherweise geben die englischen Übersetzungen nicht annähernd die ursprüngliche 
Aussagekraft wieder. 

Die Rezensentin hätte sich mehr Interpretation der Texte gewünscht: So werden 
jeweils Erinnerungen und Reflexionen von Frauen ausgebreitet, die jedoch auch viele 
Ähnlichkeiten zu Aussagen von Männern zutage treten lassen. Die Erinnerungen sind 
unkommentiert abgedruckt, die soziologische Biographieforschung (Martin Kohli, 
Erika M. Hoerning, Thomas Znaniecki) mit ihren deutlichen Zweifeln am objektiven 
Wahrheitsgehalt von nachträglich niedergeschriebenen Lebensgeschichten hatte lei-
der keinen Einfluß auf die Bearbeitung. Der Versuch einer Analyse, wie sie Sibyl Mil-
ton über Jüdinnen in Auschwitz im Themenhaft „Frauenwiderstand" der „Dachauer 
Hefte" vorlegte, hätte die Neugier der Leser für die Fragestellung wecken können. 

Alles in allem, ein amerikanisches Buch, essayistisch und leicht lesbar - ein Vorbild 
für manch deutschsprachige Abhandlung. 
Berlin C h r i s t i W i c k e r t 

Dembcyk, Dieter: Flucht und Vertreibung. Aufnahme und Eingliederung der 
Vertriebenen im Main-Taunus-Kreis. Dokumentation. 

Kreisausschuß des Main-Taunus-Kreises, Hofheim am Taunus 1990, 150 S. 

Die sehr anschaulich gestaltete Dokumentation bereichert die Anzahl der Darstel-
lungen zur Eingliederung der Vertriebenen in Hessen. Nach den Kreisen Fulda, Lim-
burg, Rotenburg und dem Schwalm-Eder-Kreis hat nun auch der Main-Taunus-Kreis 
seine vom Kreisausschuß herausgegebene Publikation zur Vertriebenenintegration. 
Auf der Grundlage sorgfältig ausgewählten, interessanten Quellenmaterials gelingt es 
dem Verfasser, ein eindrucksvolles Bild der schweren Nachkriegsjahre der Vertriebe-
nen zu zeichnen. Hauptaugenmerk legt er dabei auf die Versorgung der Vertriebenen 
mit Wohnraum und ihre Eingliederung in den Arbeitsprozeß, wobei die Schwierig-
keiten bei der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und gesellschaftlichen Integra-
tion, die vielen Mühen des Neuanfangs, die Hilfe der Einheimischen, aber auch so 
manche ablehnende Haltung den „Fremden" gegenüber dokumentiert werden. 

Im ersten Kapitel stellt der Autor die allgemein bekannten Ereignisse von Flucht 
und Vertreibung dar, macht sie durch charakteristische Bilder und erschütternde 
Erlebnisberichte aber noch emotional ansprechender. Am Ende dieses Kapitels ver-
vollständigt eine Zeittafel, von der man sich gewünscht hätte, daß sie im Kapitel zur 
Eingliederung fortgeführt worden wäre, die Darstellung der Vertreibungsereignisse. 

Das zweite Kapitel behandelt die ersten Maßnahmen zur Aufnahme, Unter-
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bringung und Versorgung der Vertriebenen im Kreisgebiet. Leider beginnt hier die 
Beschreibung erst mit der Ankunft der ersten Vertriebenentransporte, das Schicksal 
der 1945 in Trecks eingetroffenen Ostflüchtlinge wird nicht aufgezeigt. In diesem Teil 
des Buches geht der Verfasser insbesondere auf die Unterbringung der Vertriebenen 
in Wohnräumen ein. Zahlreiche Bilder, Diagramme, Zeitungsartikel und Auszüge 
aus Akten des Augleichsamtes veranschaulichen diese notwendige Maßnahme, die 
zunächst nur zu Lasten der einheimischen Bevölkerung realisiert werden konnte. Erst 
mit der Verwirklichung des Flüchtlingssonderbauprogramms und des Hessenplanes 
konnte die Wohnsituation im Main-Taunus-Kreis seit Anfang der fünfziger Jahre 
zunehmend verbessert werden. 

In den beiden letzten Abschnitten des zweiten Kapitels beschreibt der Autor die 
schwierige Ausstattung der Vertriebenen mit Hausrat, Kleidung und Lebensmitteln, 
die nur durch Improvisationsvermögen und die Hilfe der einheimischen Bevölkerung, 
der Wohlfahrtsorganisationen und der ausländischen Spender notdürftig gesichert 
werden konnte. 

Das umfangreichste, dritte Kapitel unter der Überschrift „Eingliederung" befaßt 
sich in erster Linie mit der Integration der Vertriebenen in den Arbeitsprozeß. Der 
Verfasser weist dabei auf die zu bewältigenden Schwierigkeiten hin, ehe bei den 
Betroffenen aus Hoffnungslosigkeit, Apathie und Passivität Zuversicht und Initiative 
wurden. Am Beispiel von ehemaligen Selbständigen als den am schwersten entspre-
chend ihrem Berufsstand Einzugliedernden unter den Vertriebenen wird verdeutlicht, 
"wie ihnen in vielen Fällen ihr Wissen und Können, ihr „unsichtbares Fluchtgepäck", 
zum Aufbau einer neuen unternehmerischen Existenz verhalf. In diesem Kapitel geht 
der Autor außerdem auf die Arbeitsaufnahme Vertriebener in der Industrie und auf 
die Eingliederung ehemaliger Landwirte in die Landwirtschaft des Main-Taunus-
Kreises ein, die sowohl durch Schaffung von Vollbauernstellen als auch Neben-
erwerbsstellen erfolgte, jedoch nicht jeden ehemaligen Landwirt unterzubringen ver-
mochte. 

Ein Abschnitt dieses Kapitels widmet sich dem „Hessenplan", der eine nochmalige 
Umsetzung der Vertriebenen zum Zwecke einer Arbeitsaufnahme vorsah. Entspre-
chend dem Plan sollten sie aus den strukturschwachen ländlichen Gebieten Hessens 
in die Industriestandorte wechseln. Dabei mußten Arbeitsplatz- und Wohnraum-
beschaffung zugleich realisiert werden. Begünstigt wurde die berufliche Eingliederung, 
die einige Vertriebene in diesem Kapitel selbst schildern, durch im Kreis vorhandene 
Industrien und die geographisch günstige Lage im Rhein-Main-Gebiet sowie eine 
große Flexibilität und Mobilität der Vertriebenen. 

Die beiden letzten Kapitel machen den Leser bekannt mit der Arbeit und den Struk-
turen der Flüchtlingsverwaltungen und der Vertriebenenorganisationen sowie mit den 
bundesweiten gesetzlichen Bestimmungen zur Vertriebenenintegration und ihrer 
Anwendung im Main-Taunus-Kreis. Hierbei kommt allerdings die Darstellung des 
aus heutiger Sicht immer bedeutender werdenden Schwerpunktes der Arbeit der 
Behörden, des Ausgleichsamtes und der Vertriebenenverbände, nämlich die Hilfe bei 
der Integration der Aussiedler, etwas zu kurz. 

Die sachliche und mit großem Verständnis für die vielen brisanten Probleme der 
damaligen Zeit angefertigte Untersuchung verdeutlicht das Bestreben des Autors, 
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gegen Unwissenhei t un d Vergessenheit , aber auch gegen Gleichgültigkei t un d Ver-
ständnislosigkei t verbal anzukämpfen , dami t das behandelt e Them a nich t eines Tages 
in der Öffentlichkei t ganz verschwiegen wird. Bedrohlich e Tendenze n dazu zeigen 
sich bereit s in den Massenmedie n un d den Geschichtsbücher n einiger Bundesländer . 
Nich t zuletz t deshalb ist diese Dokumentatio n als Quellenfundu s für den Geschichts -
unterrich t den Lehrer n un d allen andere n Interessente n des Main-Taunus-Kreises , 
aber auch darübe r hinaus , wärmsten s zu empfehlen . 

Magdebur g T o r s t e n M e h l h a s e 

Sowjetisches Modell und nationale Prägung. Kontinuität und Wandel  in Ostmittel-
europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Hrsg. von Hans Lemberg. 

Johann-Gottfried-Herder-Institut , Marburg/Lah n 1991, XV, 426 S. (Historisch e und landes-
kundlich e Ostmitteleuropa-Studie n 7). 

Als die seit 1983 vorbereitet e Tagun g der Fachkommissio n Zeitgeschicht e des 
Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrate s im Dezembe r 1987 stattfand , sollte das 
seit dem 1959 erschienene n gleichnamigen , von Erns t Birke un d Rudol f Neuman n 
herausgegebene n Sammelban d vernachlässigt e Them a der „Sowjetisierun g Ostmittel -
europas " aufgearbeite t werden . Da ß die Ergebnisse bei Erscheine n des Tagungs-
bande s um so aktuelle r sein würden , als allenort s in den betroffene n Länder n an der 
Umkehrun g der 1945-1953 in Ostmitteleurop a eingeleitete n Entwicklungen , an der 
„Entsowjetisierung" , gearbeite t würde , war nich t zu ahnen . 

Nac h einem Problemabri ß von Michae l Reima n faßt der erste Abschnit t die 
„Voraussetzungen" , die Erfahrunge n mi t der Sowjetisierun g in den 1939/4 0 durc h 
die UdSS R annektierte n Gebiete n (Gerhar d Simon ) un d Konzeptione n von Exil-
regierungen , Großmächte n un d den Widerstan d für die Nachkriegsordnun g zusam -
men . Detle f Brande s („Di e Gefah r der Sowjetisierun g un d die Exilregierungen" ) zeigt 
die Unterschied e des sowjetisch-tschechoslowakische n un d des sowjetisch-polni -
schen Verhältnisses . Vilém Preča n („Di e Großmächt e un d die Tschechoslowake i 
gegen End e des Zweite n Weltkrieges") erläutert , daß Beneš un d das bürgerlich e Lager 
keine Alternativ e zu ihre r Politi k gehabt hätten . 

„Parteie n un d Innenpolitik " ist der umfangreichst e Themenkomplex . Pete r 
Heumo s zeigt, wie gering das „gesellschaftlich e Potentia l des demokratische n Sozia-
lismus in Polen , der Tschechoslowake i un d Ungarn " bis zur Zwangsvereinigun g 
der Sozialdemokrati e mi t den kommunistische n Parteie n 1945-1948 gewesen ist, als 
auch die nichtsozialistische n Parteie n in Ostmitteleurop a ausgeschalte t wurde n 
(Jör g K. Hoensch) . Aufgrund der statistische n Auswertun g biographische r Date n 
skizziert Thoma s Weiser „Di e Sowjetisierun g Osteuropa s im Spiegel der Wandlunge n 
der kommunistische n Führungseliten " unte r besondere r Berücksichtigun g der 
KPTsch-Politbüromitgliede r 1945-1956 un d zeigt, daß die Bürokratisierun g der KP -
Elite n ein „relati v autochthoner " Proze ß gewesen ist (S. 124). Wolf gang Höpke n 
zeigt, wie orthodo x stalinistisch Jugoslawien tatsächlic h gewesen ist, dessen KP 
bereit s 1944-1945 zum Zwecke des Machterhalt s das vorexerzierte , was in Ostmittcl -
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europ a erst seit 1947 praktizier t wurde . Bernhar d Miche l geht bei seinem Abriß der 
Sowjetisierun g der Militärorganisatio n bis 1956 kurz auf die ČSR ein. Eva Schmidt -
Hartman n zeigt, was eine Nachfrag e unte r dem Aspekt des Konzept s von „politische r 
Kultur " eigentlic h alles zur Erhellun g der Entwicklunge n in der ČSR 1945-1948 
leisten könnte . 

„Wirtschaf t un d Gesellschaft " sind Themen , die sich weitaus stärker auf empiri -
sches Materia l stütze n können . Jiř í Kost a demonstrier t den gewaltsam eingeleitete n 
Strukturwande l in der ČSR , Pole n un d Ungar n un d weist auf den wirtschaftliche n 
Schade n hin , den die Sowjetisierun g in diesen dre i Volkswirtschaften hinterlasse n hat . 
Andrea s Reich zeigt, wie sehr das Genossenschaftswese n in der Tschechoslowake i 
nac h 1948 zum Umba u der Wirtschaf t nac h sowjetischem Vorbild instrumentalisier t 
wurde . Di e beiden Beiträge zum „Internationale n System" von Pete r Buria n („Da s 
Abstimmungsverhalte n des Ostblock s in der U N O " ) un d Ger t Robe l („Di e Entschei -
dun g von Schreiberhau/Szklarsk a Poroba" ) zeigen, wie unzureichen d eigentlic h selbst 
bekannt e Ereignisse un d Entwicklunge n erforsch t sind. 

„Kultu r un d Wissenschaft " beschließe n die wiedergegebene n Referate : Günthe r 
Stökl geht in seiner Skizze der Historiographi e auf die bis 1956 erschienene n Gesamt -
darstellunge n der „tschechoslowakischen " Geschicht e ein . Pete r Drew s referier t vor 
allem anhan d von Zeitschriftenbeiträge n über Aspekte der „Orientierungsdebatt e in 
der tschechische n Kulturszen e 1945-1948", bevor Han s Lember g abschließen d die 
Diskussione n der Tagun g resümiert , deren spannen d zu nennend e Beiträge sich vor 
allem auf Pole n (erwähn t sei nu r Heinric h Mrowka : Bodenrefor m un d Kollektivie -
run g als Instrument e der Integratio n nationale r Minderheite n in Polen ) un d die 
Tschechoslowake i konzentrieren , Ungar n un d Jugoslawien in sinnvolle r Weise 
einbeziehen , auch das „sowjetische s Modell " ansprechen , leider aber das Baltiku m in 
seinen Entwicklunge n nac h 1945 vernachlässigen . 

44 Seiten Literaturverzeichni s in alphabetische r Ordnun g ergänzen , von Angelika 
Girsi g un d Han s Lember g bearbeitet , den Textteil . Ein „Sachregister" , das zuerst 
regional , dan n sachlich ordnet , in seiner Kompakthei t allerding s sehr übersichtlic h ist, 
erschließ t die Titelauswahl , bei der einzig nachzufrage n wäre, wieso ungewöhnlicher -
weise die Artikel Ordnungswörte r abgeben . Ein Sachregiste r für den gesamten Band 
wäre sinnvol l gewesen, ein Personenregiste r immerhi n ist dankba r zu verzeichnen . 

Insgesam t liegt mi t seinerzei t nich t voraussehbare r Aktualitä t -  mit Lücke n sicher -
lich, wie bei allen Tagungsbände n - eine äußers t wichtige Bestandsaufnahm e un d 
Orientierun g vor, die hilft, die aktuelle n Entwicklunge n in Polen , der Tschechoslo -
wakei un d in Ungar n zu verstehen . 

W o l f g a n g K e s s l e r 
Hern e ° 

Divadlo nové doby [Theater in einer neuen Zeit] 1945 —1948. Hrsg. v.Jan Císař und 
Vladimír Procházka. 

Panorama , Prah a 1989, 504 S., Bildteil, Register. 

Zumindes t zwei Forderunge n sollte ein historiographische s Vorhabe n erfüllen . 
Unmißverständlic h mu ß darau s hervorgehen , daß ersten s historisch e Tatsache n inter -
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pretiert e Tatsache n sind, also Repräsentamin a der einstigen Wirklichkeit , un d daß 
zweiten s die Interpretatione n selbst wiederu m Repräsentamin a darstellen , un d zwar 
die der Autoren . 

Angenommen , der Leser übersäh e ode r könnt e verdrängen , daß dieser Sammel -
ban d im Schicksalsjah r 1989 erschiene n ist, so drängt e sich ihm über die Lage der 
Autore n folgender Schlu ß auf: Sie repräsentiere n jene von der ehemalige n ČSSR staat -
lich subventioniert e historiographisch e Schreibkultur , die man getrost als künstlich e 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahm e ansehe n darf. Ma n kram t ein wenig in Zeitungsarchi -
ven, um einer aufgeweichten , aber imme r noc h Respek t erheischende n Ideologi e nac h 
überkommene m Muste r seinen Tribu t zu zollen . 

De r Band enthäl t Beiträge zur tschechische n Theatergeschicht e im Zeitabschnit t 
zwischen 1945 un d 1948. De r politisch-ideologisch e Auftrag, dem die Verfasser 
glaubten nachkomme n zu müssen , klingt bereit s im Tite l an . 

In der einleitende n Studi e vom Jan Pömer l finden wir Them a un d Marschrout e 
abgesteckt . Di e Richtlinie n für die Nachkriegs-Entwicklun g des tschechische n Thea -
ters, heiß t es da, habe schon das Kaschaue r Program m vorgegeben. „Volksdemokra -
tisch " (lidovědemokratické ) un d „tendenziös " (tendenční ) heiße n die Attribute , die es 
aufweisen sollte. Di e sich erwartungsgemä ß lebhaft engagierend e linke Theater -
Avantgarde Q.Honzl , E.F.Burian , M . Kouři l u.a. ) habe bereit s 1945 (!) die Notwen -
digkeit gesehen , mit Hilfe legislativer Maßnahme n (Theatergesetz ) Sorge dafür zu tra -
gen, daß die Theaterkultu r sich in den Diens t des „Übergang s von der Volksdemokra -
tie zum Sozialismus " stellte . 

Insgesam t schöpfe n die Beiträge aus eine r beachtliche n Masse an Zeitdokumenten . 
Doc h weder eine polemisch e noc h eine kritisch e Sicht der Fakte n läßt sich konstatie -
ren , ganz zu schweigen von eine r interpretatorischen , die im eingangs erwähnte n 
Sinn e das Entstehungsjah r 1989 un d die dementsprechend e Situatio n der Autore n un d 
Interprete n widerspiegeln würde . Was vorliegt, ist nicht s weiter als ein Sammelsuriu m 
harmlose r Fleißarbeit . 
Tübinge n J a r m i l a H o e n s c h 

Brown, J. (ames) F. (ranklin): Surge to Freedom. The End of Communist Rule in 
Eastern Europe. 

Adamantin e Press Limited , Twickenha m (Middlesex ) 1991, X +  340 S., Zeittafel , Register (Ada-
mantin e Studies on World Democrac y 1). 

Gebote n werden in diesem Band Schilderunge n der revolutionäre n Ereignisse , die 
1989/9 0 im gesamten östliche n Europ a stattfanden , un d zwar nac h Länder n getrenn t 
un d mi t der jeweiligen Vorgeschicht e versehen . Eingeleite t wird das Buch durc h eine 
knapp e Darstellun g der Entwicklun g im damalige n Ostbloc k seit den frühen fünfziger 
Jahren , besonder s im Hinblic k auf Manifestatione n des Widerstand s gegen die kom -
munistisch e Staatsmach t un d deren Reaktion , sowie durc h ein (knap p gehaltenes ) 
Kapite l über den von Gorbatscho w personifizierte n politische n Umbruc h in der 
Sowjetunion , von dem die Kett e der weitgehen d friedliche n Revolutione n 1989 ja 
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schließlich ihren Ausgang nahm. Es folgen Kapitel, in denen die staatspolitische Ent-
wicklung in den einzelnen Ländern, beginnend meist in den fünfziger Jahren, bis hin 
zum Zusammenbruch des jeweiligen kommunistischen Regimes geschildert wird. 
Den Abschluß bildet ein Kapitel über die Zukunftsperspektiven. Im Anhang gibt es 
neben dem Register eine umfangreiche, 32 engbedruckte Seiten umfassende Zeittafel 
für die relevanten Ereignisse des gesamten Jahres 1989. Sie behandelt die gesamte 
Region als Einheit. Lediglich Albanien und Jugoslawien werden auch hier in eigenen 
Kapiteln abgehandelt. 

Der Autor ist in einer hervorragenden Position, was Informationen über die Ver-
hältnisse im gesamten östlichen Europa anbelangt. Viele Jahre war er leitender Mit-
arbeiter bei Radio Free Europe, unter anderem, was hier besonders ins Gewicht fällt, 
Leiter der Forschungsabteilung. Aus dieser reichhaltigen Quelle schöpfend, gelingt es 
ihm, die gesellschaftliche und politische Entwicklung in den einzelnen Ländern 
anschaulich darzustellen und dabei meist auch die rechte Balance zwischen chronolo-
gischer Schilderung und zusammenhängender Verfolgung längerfristiger Trends zu 
finden. Seine Aussagen belegt er mit reichhaltigem Quellenmaterial sowohl west-
lichen Ursprungs als auch aus der Presse der betroffenen Länder. Besondere Auf-
merksamkeit widmet er Tendenzen, die, wenn man sie jetzt im Rückblick sieht, schon 
relativfrüh auf eine AnfälligkeitderkommunistischenRegimes für derartweitreichende 
Umwälzungen hinzudeuten scheinen. Was man sich allerdings wünscht, ist eine 
detailliertere Darstellung der Umbruchphase selbst. Diese bleibt weitgehend der Zeit-
tafel überlassen. Die Schilderung reicht bei den einzelnen Ländern mehr oder weniger 
weit in das Jahr 1990 hinein, endet aber spätestens in der Jahresmitte. 

Beim Kapitel über die Aussichten werden einige Faktoren aufgezählt, die aus der 
Sicht von 1990 bereits künftige Probleme ahnen ließen. Nationalistische Tendenzen 
werden auch ganz richtig an erster Stelle genannt. Der Autor unterscheidet zwischen 
Ostmitteleuropa (Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei) und Südosteuropa (an 
anderer Stelle benutzt er die Begriffe „northern tier" bzw. „southern tier"). Auf Süd-
osteuropa sieht er weitaus mehr Probleme zukommen als auf Ostmitteleuropa. Den 
Sonderfall DDR klammert er hier ganz aus. Insgesamt ist die Einschätzung aber doch 
von der Euphorie getragen, die für das Jahr 1990, in dem der Band wohl überwiegend 
geschrieben wurde, kennzeichnend war. 

Über allem steht natürlich die Frage, warum gerade 1989 die Zeit offenkundig reif 
war für jene Umwälzungen, die lawinenartig ein Land nach dem anderen erfaßte. 
Wie konnte es dazu kommen, daß ein Mann an die Spitze des Politbüros der KPdSU 
gelangte, für den „Sozialismus mit menschlichem Antlitz" nicht nur ein leeres Wort 
war und der sich einverstanden erklärte, die Staaten im westlichen Vorfeld, im sicher-
heitspolitischen „Glacis" der Sowjetunion, sogar dann noch ihren eigenen Weg gehen 
zu lassen, als dieser vom Sozialismus wegführte, und der dies alles auch noch gegen 
vielfältige Widerstände durchzusetzen vermochte? Im UdSSR-Kapitel findet man dar-
über wenig, wenn dem„Gorbatschow-Faktor" auch in jedem einzelnen der übrigen 
Länderkapitel deutlich genug Tribut gezollt wird. Woher nahmen die Menschen 
plötzlich die Erkenntnis, daß mit dem staatlichen Wirtschaftssystem kein Wohlstand 
zu erreichen sein würde? Woher nahmen sie den Mut, hier und vor allem in der Frage 
der Menschenrechte entschieden Änderungen zu fordern? Der Hinweis auf die 
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Bedeutung der Menschenrechtsvereinbarungen der KSZE allein reicht als Erklärung 
wohl kaum aus. Einen guten Erklärungsansatz liefert der Autor eher nebenbei, 
wenn er beschreibt, wie im August 1989 einige Ungarn, die an den mit Polizeigewalt 
brutal unterdrückten Prager Demonstrationen zum einundzwanzigsten Jahrestag 
der Warschauer-Pakt-Intervention in der Tschechoslowakei teilgenommen hatten, 
verhaftet und in ihre Heimat ausgewiesen wurden, was zu einigen diplomatischen 
Verwicklungen zwischen den beiden Bündnispartnern führte. Er schreibt weiter: 
„Zwischenfälle wie diese - und sie nahmen an Häufigkeit zu - konfrontierten die Pra-
ger Behörden mit einer ausweglosen Situation. Je entschlossener sie sich zeigten, desto 
lächerlicher machten sie sich. Die Regierung in der Tschechoslowakei war nicht dabei, 
ihre Fähigkeit zu restriktiven Maßnahmen zu verlieren. Sie konnte ein Aufbegehren 
wider die herrschende Ordnung immer noch unterdrücken, wenn sie das wollte. Sie 
war aber auf dem Wege, etwas Wichtigeres zu verlieren: ihre Glaubwürdigkeit, ihr 
Recht, ernstgenommen zu werden" (S. 172). 

Die interessanten Fragen werden also zwar gestellt, aber bestenfalls in Ansätzen 
beantwortet. MehraberkanneinBand,derl991 herauskam, wohlauchgarnichtbieten. 

Ein „Schnellschuß" also, gewiß. Doch obwohl auf der analytischen Seite nicht alle 
Erwartungen erfüllt werden, die der Titel möglicherweise weckt, enthält das Buch 
doch überaus viele wertvolle Informationen. Demjenigen, der einen Überblick über 
den Ablauf der Umwälzungen im gesamten östlichen Europa 1989 und 1990 braucht, 
kann man den Band nur empfehlen. Und durch den Schachzug, den Textteil nach Län-
dern zu gliedern, aber für alle Länder (mit Ausnahme Jugoslawiens und Albaniens) 
eine gemeinsame Zeittafel zu erstellen, wird auch das Problem gelöst, wie man 
einerseits die Entwicklung in den einzelnen Ländern im chronologischen Ablauf schil-
dern und gleichzeitig einen synoptischen Überblick bieten kann. 
München N o r b e r t V i e r b ü c h e r 

O seh lies, Wolf: „ Wir sind das Volk ". Zur Rolle der Sprache bei den Revolutionen in 
der DDR, Tschechoslowakei, Rumänien und Bulgarien. 

Böhlau, Köln-Wien 1990, 82 S. 

Der Wandel im dominierenden öffentlichen Sprachgebrauch war eine der auf-
fallendsten Begleiterscheinungen während der Auflösung kommunistischer Dik-
taturen. Ehemalige oder neue Amtsträger, Journalisten aller Bekenntnisse, Sozial-
wissenschaftler und Schullehrer sprachen im Handumdrehen von Demokratie, von 
Pluralismus und von Marktwirtschaft bei allen Gelegenheiten, bei denen früher die 
sogenannten Errungenschaften des realen Sozialismus gepriesen wurden. Dem folgte 
freilich auch ein Wandel im Sprachgebrauch bei den Biertischdebatten, und überall 
wird heute beklagt, daß es an praktischen Möglichkeiten mangelt, die Schulbücher in 
demselben Tempo auszutauschen und sie dem neuen Sprachgebrauch anzupassen. Ob 
allerdings tatsächlich die „osteuropäischen Revolutionen letztlich zur Befreiung der 
Sprache führten", wie Wolf Oschlies in seinem amüsanten Buch meint, ist eine kom-
pliziertere Frage, als es auf den ersten Blick scheint. 
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Oschlies stellt eine Menge von Informationen zusammen, die er als Beweise zu 
seiner positiven Beantwortung dieser Frage präsentiert. Viele Worte verschwanden 
schlagartig in allen von ihm betrachteten Ländern aus dem öffentlichen Diskurs, viele 
neue kamen hinzu. Man spricht einander nicht mehr als Genosse an, alle Wörter, die 
an Sozialismus erinnern, sind verpönt, Straßen und Städte erhielten ihre vorkommu-
nistischen Bezeichnungen zurück, und die politische Sprache wurde entmilitarisiert; 
man übernahm Wörter aus dem politischen Vokabular der westlichen Demokratien, 
und kein Wort ist nun mehr tabu. Die einzelnen Gesellschaften sind frei in ihrem -
Sprachgebrauch, und manch ein früherer Parteifunktionär wird belächelt, sollte ihm 
das eine oder andere der nun verpönten Wörter über die Lippen kommen. Für alle 
diese Entwicklungen liefert Oschlies unzählige Beispiele. 

Analytische Überlegungen seiner Beobachtungen mußten allerdings schon allein 
des Buchumfangs wegen nahezu vollständig ausbleiben. Der Titel selbst, „Wir sind 
das Volk", wird unreflektiert als politischer Kampf begriff übernommen, und auf seine 
Problematik, sollte er als analytisch-empirisches Schlagwort mißverstanden werden, 
geht die Abhandlung nicht ein. Oschlies scheint sich der Meinung von Christa Wolf 
(S. 9.) anzuschließen, daß jede revolutionäre Bewegung auch die Sprache befreit, und 
betrachtet die postkommunistischen sprachlichen Entwicklungen daher als eine 
„Befreiung der Sprache" (S. 10). Dementsprechend wird das Buch auf dem Umschlag 
mit der folgenden These angekündigt: „Das Zusammenwachsen von Ost und West 
zeichnet sich zuerst in der Rückkehr des Ostens zu sprachlicher Ehrlichkeit und 
begrifflicher Schärfe ab." Der Verlogenheit der kommunistischen Propaganda werde 
nun eine Sprachkultur gegenübergestellt, die sich durch freie, ehrliche und präzise 
Ausdrucksweise auszeichne. 

Ob ein solches Bild zum angemessenen Verständnis der Wirklichkeit beiträgt? 
Gelegentlich finden wir Anzeichen dafür, daß sich Oschlies der noch bestehenden 
Probleme im neuen Sprachgebrauch durchaus bewußt ist. So etwa, wenn er von 
einem Übergangscharakter der nachrevolutionären Phase Osteuropas spricht, wie sie 
sich sprachlich darstellt, und beobachtet, daß alte Sprach- und Denkschemata „ein-
fach noch zu wirkungsmächtig" seien oder daß vielfach eher „eine Pluralisierung der 
Feindbilder" als der allseits geforderte Dialog stattfinde, „die davon zeugt, daß die 
osteuropäische Demokratisierung trotz des abgedankten Kommunismus noch in den 
Kinderschuhen steckt" (S.2). 

Nun lehren uns gerade die modernen Sozialwissenschaften mit besonderem Nach-
druck, mit welchen komplizierten Zusammenhängen wir es zu tun haben, wenn wir 
uns ernsthafte Gedanken über die Sprache machen, und wie naiv das populäre Ver-
ständnis der Sprache als unseres Instruments zur Abbildung der Wirklichkeit ist. 
Weder der Wegfall kommunistischer Verfolgung angesichts unerwünschter Sprach-
äußerungen noch die Übernahme von früher verpönten Begriffen können mit „Befrei-
ung der Sprache" gleichgesetzt werden. Frei oder verfolgt können nur Menschen sein 
und keine Worte. Vernachlässigt man diese scheinbar triviale Feststellung, erweckt 
man den Anschein, als würde es reichen, ein neues Vokabular zu übernehmen , um der 
Wahrheit kundig zu werden. In Osteuropa dürfen Menschen nun frei ihre Begriffe 
wählen, aber damit allein bleibt ihnen die nie endende und mühsame Suche nach adä-
quater Begrifflichkeit keineswegs erspart. Vom Konzept der Wahrheit kann in diesem 
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Zusammenhang kaum anders als ebenfalls im politisch propagandistischen Sinne die 
Rede sein. 

Das vorliegende Buch dokumentiert, was auch schon dem gelegentlichen Zeitungs-
leser sogar im Westen offenkundig geworden ist, daß die Befreiung Osteuropas rasch 
zu einem Wandel im öffentlichen Sprachgebrach führte. Die Anlehnung an die Selbst-
darstellung der Akteure, die nun ihre neuen Sprachformeln als die Wahrheit verkün-
den, reicht aber für eine ernsthafte sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
den entsprechenden Vorgängen nicht aus. Weiterführende Untersuchungen und Ana-
lysen werden notwendig sein, um über den Wandel im Vokabular auch die weiteren 
Zusammenhänge zu erläutern, wie etwa Kontinuitäten und Diskontinuitäten in den 
schwerer zu fassenden Weltbildern, die den neuen Sprachgewohnheiten zugrunde lie-
gen. Wenn etwa Sheljo Shelev davon spricht, „daß es immer noch keine neue Produk-
tionsweise gibt, die progressiver als die kapitalistische wäre" (S. 18), dann vertritt er 
zwar einen anderen Standpunkt als seine Vorgänger, verwendet jedoch durchaus das-
selbe Geschichtsbild. Ist nun seine Sprache frei? 

„Frei" ist keine Sprache, und die Popularisierung der Vorstellung, daß nun die Pro-
tagonisten des neuen Vokabulars die Wahrheit verkündeten, unterstützt keineswegs 
die Voraussetzungen für einen rational kritischen Diskurs, ohne den man kaum auf 
wachsende Toleranz und Effizienz bei den nun freien politischen Auseinandersetzun-
gen um die rechten Lösungen anstehender Probleme hoffen kann. Ebensowenig wie 
eine Sprache frei sein kann, ebensowenig ist sie ehrlich; außerdem garantiert Ehrlich-
keit selbst auch keine Wahrheit. Ein historisch besonders interessantes Problem 
berührt allerdings in diesem Jargon auch die Vorstellung, es handle sich in Ost-
europa um eine „Rückkehr des Ostens zu sprachlicher Ehrlichkeit und begrifflicher 
Schärfe". 

Sind die osteuropäischen Völker in ihrem politischen Diskurs in der vorkommuni-
stischen Zeit tatsächlich scharfsinniger als heute gewesen? Wie hängt „Ehrlichkeit" 
mit „begrifflicher Schärfe" zusammen? Eine Untersuchung der Geschichte des tsche-
chischen politischen Diskurses beispielsweise deutet auf einen großen Mangel an 
Fachliteratur zur kritischen Reflexion der politischen Begrifflichkeit hin, und die 
gegenwärtigen materiellen Voraussetzungen versprechen keine rasche Ergänzung. 
Zwischen dem Umgang mit der Sprache und dem Verlauf von politischen Auseinan-
dersetzungen bestehen zweifellos enge Zusammenhänge, die allerdings weit kom-
plexerer Art sind, als sie das vorliegende Buch auch nur andeutet. Das Abschütteln 
des kommunistischen Vokabulars allein löst die offenkundigen Schwierigkeiten 
in der politischen Artikulation als grundlegende Faktoren konsensfähiger Willens-
bildung nicht. Auf die Schwierigkeiten mit dem neuen Vokabular weisen auch schon 
einige Beobachter hin, z.B.die bulgarische Schriftstellerin Blaga Dimitrova, die 
vom „neuen Newspeak" spricht und dabei die Kontinuitäten im Gebrauch der 
Sprache, wenn auch mit unterschiedlichem Vokabular, in der kommunistischen und 
postkommunistischen Zeit zu analysieren beginnt (The New York Review of Books 
v. 5.3.1992). 

Oschlies selbst spricht von der Wirkungslosigkeit der kommunistischen Propa-
gandasprache: „Hunderte und Tausende jugendsoziologische Untersuchungen aus 
allen osteuropäischen Ländern, seit den mittleren 50er Jahren gemacht, haben die weit-
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gehende Wirkungslosigkeit der ideologischen Indoktrination bezeugt" (S. 46). Leider 
zitiert er selbst keine solchen Studien; so viele waren es keineswegs, und so eindeutige 
Forschungsergebnisse liegen wohl auch nicht vor. Immerhin wirft die vermutete und 
mit Sicherheit nur beschränkte Wirkung der kommunistischen Propaganda die Frage 
auf, wie relevant der hier dokumentierte Wandel im osteuropäischen Vokabular 
eigentlich ist. Sie bleibt jedoch auch nach der Lektüre offen. 

München Eva S c h m i d t - H a r t m a n n 



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

B akala,  Jaroslav: Srovnání základní  odvětvové struktury obyvatelstva Rakouska  a 
Pruska v šedesátých letech 19. století. Příspěvek k otázce příčin rakouské porážky v roce 
1866 [Ein Vergleich der beruflich-sozialen Struktur der Bevölkerung Österreichs und 
Preußens in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts]. SSb  87 (1989) 19—32. 

De r Beitra g geht der Frag e nach , in welchem Maß e sich die österreichisch e Nieder -
lage im Krieg des Jahre s 1866 aus der wirtschaftlich-technische n Überlegenhei t Preu -
ßen s erkläre n läßt ; ein Indikato r ist in diesem Zusammenhan g die unterschiedlich e 
Bevölkerungsstruktur . De r Auto r meint , daß die bessere Ausbildun g der preußische n 
Armee un d das insgesamt größere ökonomisch e Potentia l Preußen s zwar einen wich-
tigen Erklärungsfakto r darstellen , die sehr rasche Niederlag e Österreich s aber vermu -
ten läßt , daß die operativ-strategische n Fähigkeite n der Generalstäb e einen bedeuten -
den Antei l am Ergebni s des militärische n Konflikt s hatten , das sich nich t auf die unter -
schiedliche n materielle n un d technische n Voraussetzunge n zurückführe n läßt . 

B arelli, Yves: La revolution de velours. Vorwort von Petr Uhl. Editions de l'Aube, 
Paris 1990, 200 S. 

De r Verfasser schilder t den Verlauf der „Samtene n Revolution " vom Herbs t 1989, 
die er selbst als Augenzeuge miterlebte , in For m eine r kommentierte n Chroni k „von 
Tag zu Tag". Er such t die ursächliche n Wurzeln der Ereignisse im „Prage r Frühling " 
1968, in der Tätigkei t der „Chart a 77" un d in den immanente n Schwäche n un d 
Widersprüche n des totalitäre n System. De r Verfasser weist auf die unterschiedlich e 
Entwicklun g in den böhmische n Länder n un d der Slowakei hin , charakterisier t die 
Ereignisse vom Herbs t 1989 als „revolutio n civique" un d schließ t sein engagiert 
geschriebene s Buch mit einem zuversichtliche n Ausblick auf die „Tschechoslowake i 
von Václav Havel" . (Da s Manuskrip t wurde im Septembe r 1990 abgeschlossen. ) Im 
Anhan g befinde n sich einige Dokumente , Karte n un d eine Karikatu r zur „Samtene n 
Revolution" . 

Bartošová, Šárka/Koukal,  Ervin: Revoluční předáci olomouckého kovoděl-
nictva v první polovině 30. let [Die revolutionären Führer der Olmützer Metallarbei-
terschaft in der ersten Hälfte der dreißiger JahreJ. SSb  87 (1989) 291-306. 

De r Beitra g untersuch t die Tätigkei t der herausragende n kommunistische n Arbei-
terführe r in den mittelmährische n Eisenwerke n auf der Eben e der Gemeindepolitik , 
der innerbetrieblich-gewerkschaftliche n Auseinandersetzunge n un d vor den Wahlen 
zum Parlamen t im Jah r 1935, wobei auch den Anfängen der Henlcin-Bcwegun g in 
diesem Gebie t Beachtun g geschenk t wird. 
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Beinh auerov á, Anna I Sommer, Karel: Některé problémy průmyslové zaměst-
nanosti v českých zemích v období dvouletého plánu 1947-1948 [Einige Probleme der 
industriellen Beschäftigung in den böhmischen Ländern in der Zeit des Zweijahres-
plans 1947-1948]. SSb  88 (1990) 7-22. 

Di e Massenanwerbun g von Arbeitskräften für die Industri e im Verlauf des tschecho -
slowakischen Zweijahresplan s löste zwar das Proble m des Arbeitskräftemangel s in der 
Industrie , bedeutet e aber zugleich ein Sinken der Qualifikationsstruktu r der Arbeiter -
schaft ; trot z leich t steigende r Arbeitsproduktivitä t konnt e das Vorkriegsniveau in 
diesem Punk t nich t erreich t werden . Steigend e Produktionskoste n bei gleichzeitigem 
Qualitätsverlus t führte n schon in dieser Zei t zur Beeinträchtigun g der Konkurrenz -
fähigkeit tschechoslowakische r industrielle r Produkt e auf den Märkte n des Auslands. 

Borák,  Mečislav: Politická orientace obyvatelstva průmyslových oblastí českých 
zemí v letech 1945-1946 [Die politische Orientierung der Bevölkerung der Industrie-
gebiete der böhmischen Länder in den Jahren 1945-1946]. SSb  87 (1989) 102-120. 

Diese Regionalstudi e zu den Parlamentswahle n in der Tschechoslowake i im Ma i 
1946 (mi t tabellarischenDarstellungen)zeigtdenmassenhaftenÜbergangde r Industrie -
arbeiterschaf t in den böhmische n Länder n zur KPTsch , der mit erhebliche n Posi -
tionsverluste n der sozialdemokratische n Parte i in ihre n traditionelle n Hochburge n 
verbunde n war. De r Verfasser erklär t den Wahlerfolg der KPTsc h in den Industrie -
gebieten auch aus der Tatsache , daß die Mehrhei t der Wähler zu den Neusiedler n 
gehörte . Auch die Landwirtschaftspoliti k der KPTsc h hatt e dahe r positive Auswir-
kungen auf die politisch e Einstellun g der Bevölkerun g dieser Regionen . 

Ä l'Est, la memoire retrouvée. Hrsg. von Alain Brossat, Sonja Combe, Jean-  Yves 
P o t e l, Jean-Charles S z ur e k. Vorwort von Jacques LeGoff. LaDécouverte, Paris 
1990,570 S. 

Der Band enthäl t eine Sammlun g sehr verschiede n geartete r un d gelungene r Essays, 
in dene n Rolle un d Bedeutun g von historische r Erinnerun g im kollektiven Bewußt -
sein der Völker Ostmittel -  un d Osteuropa s aufgezeigt werden sollen. Da s Buch 
umfaß t drei Teile („Da s ausgelöscht e Gedächtnis" , „Da s manipuliert e Gedächtnis" , 
„Da s umstritten e Gedächtnis") , die verdeutlichen , wie Geschichte , Geschichtsschrei -
bun g un d museal e Aufbereitun g geschichtliche r Ereignisse abwechseln d als Herr -
schafts- un d Verdrängungsinstrumen t ode r aber als ein Mitte l der gemeinschaftliche n 
Identitätsfindun g dienten . Dre i der insgesamt 25 Essays behandel n die Tschechoslo -
wakei: Di e Journalisti n Véroniqu e Soule stellt das Museu m der Truppe n des Sicher -
heitsdienste s un d des Innenministerium s in Pra g vor, Elisabet h Kiderlei n das Jüdisch e 
Museum , währen d der österreichisch e Historike r Bernhar d Unfrie d die Rolle der 
„unabhängige n Geschichtsschreibun g seit 1968" erörtert . 

Čech ura, Jaroslav: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku (Perspektivy dalšího 
studia) [Die Bauernschaft in Böhmen im Spätmittelalter (Perspektiven künftiger For-
schung)]. ČČH88 (1990)465-498. 

Ausgehend von der These , daß die in der tschechoslowakische n Forschun g lange 
vertreten e Auffassung von der zunehmende n Verschlechterun g der wirtschaftlichen , 
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sozialen un d rechtliche n Lage der Bauernschaf t in Böhme n der Überprüfun g durc h 
die Quelle n nich t standhält , alle Indikatore n vielmeh r darau f hindeuten , daß zwischen 
1350 un d 1650 eine relativ kontinuierlich e un d ökonomisc h keineswegs desolat e Ent -
wicklung vorauszusetze n ist, zeigt der Verfasser im einzelne n die methodische n un d 
konzeptionelle n Verfahren , mit dere n Hilfe ein „realistisches " Bild der Situatio n der 
Bauernschaf t in Böhme n im Spätmittelalte r gezeichne t werden könnte . 

Douša, Jaroslav: K názorům na hodnotu zpráv ze srpna 1939 o napadení Polska 
nacistickým Německem  [Zu Ansichten über den Wert der Nachrichten im August 1939 
über den Überfall auf Polen durch das nationalsozialistische Deutschland]. MZČK 26 
(1990) 215-217. 

De r Auto r widersprich t aufgrun d der Erinnerunge n des Nachrichtenoffizier s Alois 
Fran k von der Grupp e des Obers t Františe k Morave c neuere n Forschungen , welche 
die Informierthei t dieser Nachrichtentrupp e anzweifeln . Nac h Materialie n im Stadt -
archi v Pilsen erfuhr Fran k bereit s am 3. August von einem Agenten „A 54" das Datu m 
des geplante n Überfall s auf Pole n un d gab es weiter . 

Dušek, Ladislav: Kronika tzv. Beneše Minority a její pokračování [Die Chronik des 
sogenannten Beneš Minorita und ihre Fortsetzung]. MZČK 26 (1990) 7—112. 

Di e einzelne n Teile der Chronik , die vom End e des 9.bis zum End e des 15.Jahr -
hundert s reicht , werden erstmali g zusammenhängen d quellenkritisc h un d ausführlic h 
anhan d von Textvergleiche n (Kosmas , Annale s Pragensi s etc. ) untersucht . De r Auto r 
weist auf die ungewöhnlich e Heterogenitä t der Chroni k un d ihre Bedeutun g für die 
böhmisch e Annalisti k hin . 

Fröml, František: Z pramenů k dějinám českého vystěhovalectví do Severní Ameriky 
[Aus den Quellen zur Geschichte der tschechischen Auswanderung nach Nord-
amerika]. ČL 77 (1990) 19-27. 

Anhan d eines Konvolut s von Briefen (1886-1902 ) zweier nac h Nordamerik a aus-
gewanderte r Tscheche n analysier t der Verfasser den Quellenwer t solche r Dokument e 
für die Geschicht e der Auswanderun g aus den böhmische n Länder n un d den Beitrag, 
den sie zur Bildun g bestimmte r (stereotyper ) Vorstellunge n über Amerika in der 
tschechische n Gesellschaf t leisteten . 

Garver, Bruce: Václav Klofáč and the Czechoslovak National Socialist Party. 
ECE 17/2  (1990) 155-178. 

Hie r wird die Entwicklun g populäre r programmatische r Leitsätz e der tschechi -
schen Volkssozialistischen Parte i sowie ihre s Standort s im Rahme n des tschechische n 
Parteiensystem s skizziert , mit besondere r Bezugnahm e auf ihre Verbindun g zum Den -
ken un d politische n Handel n T . G . Masaryks . Im zweiten Teil beschäftigt sich der 
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Verfasser mit Václav Klofáč . Di e Abhandlun g stütz t sich in der Auswahl der be-
handelte n Aspekte un d im Urtei l auf eine umfassen d bibliographisc h erfaßte Sekun -
därliteratu r sowie die Selbstdarstellun g der Partei . 

Gawrecká, Marie: K hospodářské a politické orientaci německé průmyslové 
buržoazie v českých zemích v letech 1930-1938 [Zur wirtschaftlichen und politischen 
Orientierung der deutschen Industriebourgeoisie in den böhmischen Ländern in den 
Jahren 1930-1938].  SSb  87 (1989) 196-201. 

Unte r dem Einflu ß der Weltwirtschaftskris e un d der Machtergreifun g Hitler s 
in Deutschlan d verschärfte n sich in der DAW G die Auseinandersetzunge n zwi-
schen zwei Gruppierungen , von dene n eine -  unte r der Führun g Rösche s -  nac h 1933 
eine Annäherun g an die Sudetendeutsch e Heimatfron t Henlein s vollzog un d sich 
vor den Wahlen des Jahre s 1935 der Sudetendeutsche n Parte i anschloß , währen d die 
zweite Grupp e - sie repräsentiert e vorwiegend die deutsch-jüdische n Industrielle n 
un d Unternehme r -  eher einen Mittelwe g zwischen Staatsloyalitä t un d prodeutsche m 
Bekenntni s suchte . 

Gawrecká, Marie: Poddanské hospodářství na rožnovsko-krásenském panství za 
pozdního feudalismu [Die Untertanenwirtschaft auf der Herrschaft Rožnau-Krasna  in 
der Zeit des späten Feudalismus]. ČSM 39 (1990) 123-136. 

Anhan d von Kataster n wird -  exemplarisc h -  die Entwicklun g der Besitzver-
hältniss e un d der Bodennutzun g im ausgehende n 18. un d der ersten Hälft e des 
19.Jahrhundert s untersucht . Zwölf Tabellen liefern detailliert e Angaben zu den 
Anteilen des verpachtete n Bodens , zur Verteilun g der Nutzungsarte n (Äcker , 
Wiesen un d Gärten , Weiden un d Forsten) , zu den Erträge n sowie den Viehbeständen . 
Di e Tabellen schlüsseln die Date n nac h einzelne n Dörfer n auf; Vergleichsangabe n 
zu Entwicklunge n (etwa Veränderunge n infolge der Einführun g der Wechselwirt -
schaft; Zunahm e der Viehwirtschaf t un d dgl.) werden lediglich in Auswahl im Text 
mitgeteilt . 

Gebauer, Josef: K české reformaci na Opavsku [Zur böhmischen Reformation in der 
Troppauer Region]. ČSM 38 (1989) 225-240. 

De r Auto r revidier t die bisherige Forschun g zum Them a un d stellt fest, daß die gültige 
Auffassung, reformatorisch e Tendenze n seien hierhe r erst im Zuge der lutherische n 
Reformatio n durchgedrungen , korrekturbedürfti g ist. E r legt dar , daß hier seit hussi-
tische r Zei t reformatorisch e Bestrebunge n breit e Unterstüzun g fanden , was für das 
15. un d 16. Jahrhunder t angesicht s der unzureichende n Quellenüberlieferun g haupt -
sächlich aus den wiederu m gut dokumentierte n Maßnahme n zur Durchsetzun g der 
Gegenreformatio n zu schließe n ist. Eine n neue n Quellenfun d interpretier t Gebaue r 
als Indi z dafür , daß insbesonder e die Böhmische n Brüde r in der Troppaue r Region in 
bisher unbekannte m Ma ß aktiv waren . 
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Geršlová, Jana: Vývoj sociální politiky a sociálních opatření v Československu v 
letech 1945-1960 [Die Entwicklung der Sozialpolitik und der sozialen Maßnahmen  in 
der Tschechoslowakeiin den Jahren 1945-1960]. SSb  88 (1990) 23-35. 

Hauptthes e der Verfasserin ist, daß die Sozialpoliti k der Tschechoslowake i in dem 
betreffende n Zeitrau m zwar ein vorrangiges Zie l dari n gesehen hat , den Lebensstan -
dard der Bevölkerun g zu heben , un d mit einer Reih e gesetzgeberische r Maßnahme n 
auch dazu beigetragen hat , insgesamt in dieser Hinsich t jedoch eine zu undifferen -
zierte Strategi e verfolgt habe , die langfristig nich t zu eine r gruppenspezifisc h differen-
zierte n Verbesserun g der sozialen Verhältniss e im weitesten Sinn e (unte r Einbezie -
hun g etwa ökologische r Probleme ) führte . 

Grobelný, Antonín: Vliv nacistické okupační politiky na sociální strukturu české 
společnosti 1938-1945 [ Der Einfluß der nationalsozialistischen Okkupationspolitik 
auf die Sozialstruktur der tschechischen Gesellschaft 1938-1945]. SSb  87 (1989) 
10-18. 

De r Auto r untersuch t vor allem die sozialstrukturelle n Folge n der Zwangsarbei t 
von Tscheche n im Dritte n Reich , die Substituierun g abgewanderte r bzw. abgezogene r 
Industriearbeite r aus dem Protektora t Böhme n un d Mähre n durc h Arbeitskräfte aus 
Verwaltung, Handwer k un d weniger kriegswichtigen Produktionszweigen , die 
„Feminisierung " ganzer Industriezweig e un d die gesamte Veränderun g des Arbeits-
marktes , nich t zuletz t auch durc h die nationalsozialistisch e Vernichtungspoliti k 
gegenüber der jüdische n Bevölkerun g der böhmische n Länder . 

Grygiel, Jerzy/Z  ilynskyj, Bohdan: Kníže Zikmund  Korybutovič a Praha (1422— 
1427) [Fürst Sigismund Korybut und Prag (1422-1427)].  PSbH 23 (1990) 7-27. 

Di e Autore n untersuche n anhan d zum Teil unpublizierte n Quellenmaterial s die 
Rolle , die Fürs t Sigismun d in der Konsolidierun g der Machtverhältniss e im hussiti -
schen Pra g spielte . Waren Machtambitione n zunächs t von seiner Seite -  in Vertre-
tun g des litauische n Großfürste n Witold im Hinblic k auf die böhmisch e Kron e -
ausgegangen , so wurde er währen d seines zweiten Aufenthalte s in der Stad t 1424-
1427 trot z seiner offiziellen Stellun g als Verwalter eher zu einem Machtinstrumen t des 
Prage r Stadtrats , der sich seiner bediente , um Stabilitä t herzustelle n un d den Bode n 
für den Herrschaftsantrit t Sigismund s von Luxembur g vorzubereiten . 

Hanzal,  Josef: Rekatolizace v Čechách - její historický smysl a význam [Die Re-
katholisierung in Böhmen — ihr historischer Sinn und ihre Bedeutung]. SbH 37 (1990) 
37-90. 

Nac h einer Untersuchun g der sozialen , politische n un d kulturelle n Folgewirkun -
gen der Rakatholisierun g in Böhme n - unterschiede n werden dabei dre i Phasen , un d 
zwar von den siebziger Jahre n des 16. Jahrhundert s bis 1620, 1620 bis 1680 un d 1680 
bis zu den vierziger Jahre n des 18. Jahrhundert s -  gelangt die Studi e zu der Schluß -
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folgerung, daß die dritt e Phas e -  trot z zahlreiche r gewalttätiger Maßnahmen , wie sie 
auch in den beiden vorangegangene n Periode n durchgeführ t worde n waren - bereit s 
das Fundamen t für die Frühaufklärun g un d das Toleranzdenke n legte. 

Hledíková,  Zdeňka: Pronikání kuriálníh o centralismu do českých zemí. Na dokla-
dech provizních listin do roku 1342 [Das Vordringen des kurialen Zentralismus in die 
böhmischen Länder.  Anhand der Belege der Provisionsurkunden bis zum Jahre 1342]. 
ČČH 88 (1990) 3-33. 

Anhan d der Avignonsche n un d vatikanische n Register untersuch t der Beitra g die 
Anfänge der Verwendun g päpstliche r Provisionsurkunde n für die niedere n kirch -
lichen Benefizien in den böhmische n Ländern . Dabe i wird im Detai l die Verteilun g 
der einzelne n Typen von Urkunde n auf die verschiedene n Kapite l un d die Frage 
behandelt , welche Schlüsse darau s auf den zentralisierende n Einflu ß der Kuri e un d 
ihres Steuersystem s in den böhmische n Länder n gezogen werden können . 

H lušičková, Růžena: K úloze sovětských poradců v řízení československého hospo-
dářství počátkem padesátých let [Zur Rolle der sowjetischen Berater in der tschechoslo-
wakischen Wirtschaftslenkung zu Beginn der fünfzigerJahre]. SSb  88 (1990) 183-193. 

Im Zusammenhan g mit der Erhöhun g der Planziel e des ersten Fünfjahresplan s un d 
der Reorganisatio n der tschechoslowakische n Wirtschaf t wurde n 1951 etwa 20 sowje-
tische Berate r in den Planungsorgane n eingesetzt , die im Laufe des Jahre s 1951 insge-
samt 45 Expertise n für sieben zentral e Bereich e der tschechoslowakische n Volkswirt-
schaft erstellten ; diese Gutachte n un d Empfehlunge n zielten allesamt auf eine strikte 
Übertragun g un d Applikatio n des sowjetischen Wirtschaftsmodell s un d wurde n 
von den tschechoslowakische n Planbehörde n wiederspruchslo s akzeptier t un d in die 
Praxis umgesetzt . 

Hoffm ann,  František: K systémové analýze středověkých měst [Zur Systemanalyse 
mittelalterlicher Städte]. ČČH 88 (1990) 252-272. 

Di e Forderung , das mittelalterlich e Städtewese n in Böhme n nac h Maßgab e der 
moderne n sozialwissenschaftliche n Systemanalys e zu untersuchen , stellt höher e 
Ansprüch e an die Qualitä t der Erkenntniss e un d die Methode n der Bearbeitun g dieses 
Forschungsbereichs . Im Rahme n eine r neue n Art von Grundlagenforschun g gehör t 
die kartographisch e Erfassun g der böhmische n Städt e zu den vordringlichste n Auf-
gaben; hierz u biete t der Beitra g erste Ansätze . 

H udecovä, Dagmar: František Schwarz — reformátor obecní správy [F. Schwarz -
ein Reformator der Gemeindeverwaltung]. MZČK 26 (1990) 157-168. 

De r Pilsene r Politike r un d Publizis t Schwar z (1840-1906) , der in verschiedene n 
Organe n Abgeordnete r war, propagiert e in zahlreichen , z.T.preisgekrönte n Bro-
schüre n zwischen 1874 un d 1905 das Prinzi p der Selbstverwaltun g von Kommune n 
un d Kreisen un d setzte sich für die Umsetzun g der entsprechende n Gesetz e ein. Im 
Rahme n der tschechische n Nationalbewegun g tra t er dabei für eine Einheitsparte i ein. 
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J e linek ,Yeshayahu: National Tension as a Lev er for Seizure of Power: Czechs, 
Slovaks,  and Communists. ECE 16/1-2  (1989) 71-88. 

Hie r wird die These vorgelegt un d begründet , daß die Entwicklun g in der Slowakei 
vom Herbs t un d Winte r 1947 einen maßgebliche n Einflu ß auf die Februarereigniss e 
1948 in Pra g hatte . Im Mittelpunk t der Abhandlun g steh t dabei die geschickte Mani -
pulatio n der tschechisch-slowakische n Spannunge n durc h die Kommunisten , die den 
Verfasser von einer „Falle " spreche n läßt , in die die tschechische n antikommunisti -
schen Politike r durc h ihre n engstirnige n Nationalismu s geraten seien. 

Jirásek, Zdeněk: Hospodářský vývoj průmyslových oblastí Čech v letech 1949—1953 
[Die wirtschaftliche Entwicklung der Industriegebiete Böhmens in den Jahren 
1949-1953]. SSb  88 (1990) 114-130. 

Anhan d der Entwicklun g der Industriegebiet e Böhmen s im zeitliche n Rahme n des 
ersten Fünfjahresplan s (analysier t werden vor allem Verschiebunge n der Branchen -
struktur , Entwicklun g der Produktion , technologisch e Veränderungen , Beschäfti -
gungsstruktur ) belegt der Verfasser die These , daß der erste Fünfjahrespla n unte r dem 
Aspekt quantitative n Wirtschaftswachstum s zwar als erfolgreich bezeichne t werden 
kann , die Tschechoslowake i jedoch langfristig für diesen „Erfolg " mit enorme n 
Disproportione n der industrielle n Struktur , technologische r Rückständigkeit , wach-
sende n Umweltbelastunge n aufgrun d extensiven Wirtschaftens , sinkende r Motiva -
tion der in der Industri e Beschäftigte n un d schweren ökonomische n Belastunge n auf-
grund absurde r Autarkievorstellunge n bezahle n mußte . 

Jurok, Jiří: Ekonomicko-politický  převrat po husitské revoluci na moravském 
severovýchodě [Der ökonomisch-politische Umbruch nach der hussitischen Revolution 
im Nordosten Mährens]. ČSM 39 (1990) 16-32. 

In den dre i Abschnitte n beschreib t der Auto r -  als resümierende n Abschluß eine r 
Reih e eigener Publikatione n zum Them a - die Umverteilun g der Grundherrschafte n 
vom hohe n auf den niedere n Adel un d den Machtzuwach s des letzteren , den wirt-
schaftliche n Niedergan g der Klöster , dene n es -  ander s als dem Bischof von Olmüt z 
- nich t gelang, den Statu s quo ant e wiederherzustelle n un d schließlic h die Auswir-
kungen der hussitische n Revolutio n auf die Städte . Währen d hier ökonomisch e un d 
soziale Veränderunge n nich t festzustellen seien, konstatier t der Auto r eine Verschie-
bun g der Nationalitätenverhältniss e zugunste n der tschechische n Bevölkerun g sowie 
im religiösen Bereich die Durchsetzun g des hussitische n Glaubens . 

Kalus, Jaromír/Žáček , Rudolf: Akce proti banderovcüm v Moravskoslezských 
Beskydech v létě a na podzim 1947 [Die Aktionen gegen die „Banderovci"in den mäh-
risch-schlesischen Beskiden im Sommer und Herbst 1947J. ČSM 38 (1989) 116-132. 

Auf der Grundlag e amtliche r Aufzeichnunge n wird der Einsat z von Armee- un d 
Polizeieinheite n gegen Angehörige der Organisatio n Ukrainische r Nationaliste n 
sowie der Ukrainische n Aufständische n Armee beschrieben , die sich von Pole n aus 
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nac h Westen durchzuschlage n versuchten . Es wird festgestellt, daß sich die „Bande -
rovci" auf tschechoslowakische m Territoriu m mit äußerste r Zurückhaltun g beweg-
ten , daß es aber dan k der „Opferbereitschaft " der Sicherheitskräft e wie auch der Zivil-
bevölkerun g gelungen ist, die Splittergruppe n aufzuspüre n un d zu zerschlage n un d so 
die öffentlich e Ordnun g aufrechtzuerhalten . 

Kalus, Jaromír IZ áček, Rudolf: Vývoj muzejnictvína Frýdecku, Místečku ajablun-
kovsku v letech 1945-1963 [Die Entwicklung des Museumswesens in den Regionen 
vonFriedek, Mistek undjablunkau  in den Jahren 1945-1963]. ČSM38 (1989) 29-44. 

Di e Autore n beschreiben , wie sich das Museumswese n der Region im Sinn e der 
„Kulturpolitische n Neuorientierung " wandelte , un d zwar auf der Grundlag e der 
„grundsätzlic h neue n Einstellun g zu den Denkmäler n des nationale n Kulturerbes " 
un d mit dem Ziel , zur„Schaffun g eines Profil s des sozialistische n Menschen " beizu-
tragen . Im einzelne n wird die Tätigkei t von drei Museen , zwei Heimatstube n un d 
zwei Gedenkstätte n dargestellt , dere n gemeinsame s Hauptaugenmer k den Sammlun -
gen der historische n Ethnographi e der Region un d der Öffentlichkeitsarbei t der poli-
tische n Bildun g galt. 

Ka vka,  František: Západoevropský lenní institut jako nástroj vnitřní královské poli-
tiky za posledních Přemyslovců a za Jana Lucemburského [Das westeuropäische 
Lehensinstitut als Instrument der königlichen Innenpolitik in der Zeit der letzten 
Přemysliden und Johanns von Luxemburg] ČČH 88 (1990) 225—251. 

Währen d unte r Otaka r II . un d Wenze l II. Lehe n vor allem in militärdienstliche r For m 
(Burglehen ) erteil t wurde n un d zum Teil noc h an die Rechtsfor m der „výsluha " 
anknüpften , lassen sich unte r Johan n von Luxembur g erstmal s Lehe n in der in West-
europ a übliche n rechtliche n Fassun g nachweisen ; bekann t ist vor allem die Umwand -
lung des Herzogtum s Troppa u in ein Kronlehen . Unte r Johan n von Luxembur g 
erweitert e sich der Antei l der Kron e am Besitz der Burgen (unmittelba r ode r als 
Lehenseigentum ) gegenüber dem Stan d um 1300 um meh r als das Fünffach e auf 27 
Prozent . Untersuch t wird in dem Beitra g auch der Zusammenhan g zwischen Lehens -
vasallität un d der Entstehun g des Hofadels . 

Kejř, Jiří: Korunovace krále Vladislava II.  [Die Krönung von König Vladislav II. J. 
ČČH 88 (1990) 641-660. 

DieStudiesetztsichzumZiel , einige Unklarheitenzubeseitigen,diebisherinde r Lite -
ratu r um die Krönun g von Vladislav IL herrschten . Di e Quellenanalys e zeigt, daß der 
Königstite l Vladislav IL gleich nac h der Regensburge r Krönun g zuerkann t wurde ; die 
zweite Krönun g war demnac h eineFestkrönung . Di e Verwendun g des Herzogstitel s für 
Vladislav IL bezieh t sich auf das weiterhi n unverändert e Verhältni s des böhmische n 
Herrscher s zum Kaiser im Rahme n der Reichsverfassung . De r Königstite l ändert e 
nicht s am Umfan g der Kompetenze n des Herrscher s im böhmische n Staat , bedeutet e 
jedoch eine Bevorzugun g gegenüber andere n Herzöge n in der Reichsverfassung . 
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Kořalková, Květa: Československá a polská reemigrace po druhé světové válce. 
Pokus o zjištění některých shodných a odlišných rysů [Die tschechoslowakische und pol-
nische Reemigration nach dem Zweiten Weltkrieg. Versuch einer Analyse der Überein-
stimmung und Unterschiede], SSb  88 (1990) 253-268. 

Nac h dem Zweite n Weltkrieg kehrte n etwa 1,5 Millione n Pole n (zumeis t ehemalig e 
polnisch e Staatsbürger ) nac h Pole n zurück , die Rückwanderun g in die Tschechoslo -
wakei umfaßt e etwa 40 000 Tscheche n un d Slowaken , die vor dem Krieg überwiegen d 
nich t die tschechoslowakisch e Staatsbürgerschaf t besessen hatten . Im Falle Polen s 
kame n die meiste n Rückwandere r aus Frankreich , Deutschlan d un d Jugoslawien , in 
die Tschechoslowake i kehrte n vor allem Tscheche n un d Slowaken aus Ungarn , 
Rumänie n un d Österreic h zurück . Di e Integratio n der Rückwandere r war in beiden 
Länder n um so schwieriger, je weiter die soziokulturelle n Verhältniss e der Länder , 
aus dene n die Rückwandere r kamen , von dene n Polen s un d der Tschechoslowake i 
entfern t waren . 

Kováč, Dušan: Slovenskí Němci v ríšskonemeckej a sudetonemeckej politike [Die 
slowakischen Deutschen in der reichsdeutschen und sudetendeutschen Politik]. HC37/ 
6(1989)839-861. 

De r Verfasser stellt hier die wichtigsten Ergebnisse seiner neuerding s veröffentlich -
ten umfangreiche n Studi e über die Karpatendeutsche n vor (Kováč , Dušan : Německ o 
a německ á menšin a na Slovensku 1871-1945 . Bratislava 1991). Im einzelne n geht er 
insbesonder e auf die Geschicht e der sudetendeutsche n Kontakt e zu den Karpaten -
deutsche n sowie die ungarisc h orientierte n Gruppierunge n der Zipse r Deutsche n ein. 

Kraj čovičová, Natália: Kritika a prejavy odporu voči realizácii pozemkovej 
reformy v prvej polovici dvadciatych rokov [Die Kritik an der Agrarreform und die 
Widerstände gegen ihre Durchführung in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre]. 
HC 37 16 (1989) 819-838. 

Kraj čovičová, Natália: Realizácie pozemkovej reformy na Slovensku v rokoch 
1923-1927 [Die Durchführung der Agrarreform in der Slowakei in den Jahren 
1923-1927J.  HC 3816 (1990) 787-805. 

In Fortsetzun g ihre r ältere n Studi e (Začiatk y pozemkove j reform y na Slovensku v 
dvadsiatych rokoc h [Di e Anfänge der Agrarreform in der Slowakei in den zwanziger 
Jahren] . H C 32/4,1984 , S. 574-592 ) gibt die Verfasserin einen Überblic k über die poli-
tischen , wirtschaftliche n un d sozialen Entwicklungen , die die tschechoslowakisch e 
Agrarreform auf dem Gebie t der Slowakei begleitet haben . Dabe i geht sie auf die Stel-
lungnahme n einzelne r Bevölkerungsgruppen , politische r Parteie n un d Nationalitäte n 
ein un d biete t eine Übersich t über die die Agrarreform begleitende n öffentliche n 
Diskussionen . Nebe n gelegentliche n Hinweise n auf einzeln e Archivalien stütz t sie 
ihre Ausführunge n vorwiegend auf die Sekundärliteratu r un d die zeitgenössisch e 
Presse . 
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Krej čík,  Tomáš: Česká panovnická symbolika ve svědectví mincí, pečetí a medailí. 
Tschechische Herrschersymbolik auf Münzen,  Siegeln und Medaillen. ČMorM 74 
(1989) 229-238. 

De r Auto r würdigt die Ikonographi e von Münzen , Siegeln un d Medaille n als 
Quell e zum Wande l der Staatsside e un d -ideologi e in den böhmische n Länder n sowie 
als Mitte l zu dere n Propagation . Auf sieben Druckseite n wird -  ohn e Abbildungen -
der Zeitrau m vom 9. Jahrhunder t bis zur Erste n Republi k durchleuchtet . Es wird fest-
gestellt, daß sich bereit s seit dem 11. Jahrhunder t bis in die Epoch e der Luxemburge r 
ein Kano n spezifisch böhmische r Motiv e un d Symbole ausgebildet hat . Seit dem 
Herrschaftsantrit t der Habsburger , so die Argumentation , wurde n die nunmeh r aus-
schließlic h heraldische n Zeiche n des „böhmische n Staates " imme r meh r unter -
drückt , um erst nac h 1918 im Zeiche n der „tschechoslowakische n Einheit " neu zu 
erstehen . 

Kubricht, A.Paul: United States-Czechoslovak Relations during the Kennedy 
Administration. EEQ 23 (1989)355-364. 

Anhan d neuerliche r Aktenstudie n (Bericht e des CIA ; Nationa l Securit y Files) 
untersuch t der Autor , welcher Stellenwer t den Handelsbeziehunge n als Instrumen t 
der Außenpoliti k zukam . Entgege n der anfängliche n Erwartun g auf beiden Seiten , 
daß sich der Außenhandel , begünstigt durc h wirtschaftlich e Problem e in der Tsche -
choslowakei , als politische r Hebe l auswirken würde , blieben 1963 eingeleitet e kon -
kret e Verhandlunge n ohn e Ergebnis : seitens des Präsidente n Novotn ý aus machtpoli -
tische n Erwägungen , seitens der US A aus Desinteresse , zuma l sich zur selben Zei t in 
Pole n un d in Rumänie n aussichtsreicher e Perspektive n eröffneten , sowie aufgrun d 
innenpolitische r Zwänge . 

Kubů, František: Druhá křížová výprava proti husitům v roce 1421 [Der zweite 
Kreuzzug gegen die Hussiten 1421]. MZČK 26 (1990) 113-121. 

De r kurze un d nu r wenig erfolgreich e Zu g verschiedene r von den Kurfürste n 
un d Kaiser Sigismun d aufgestellter Armee n nac h Westböhme n 1421 un d seine Aus-
wirkungen auf die innere n Spannunge n im hussitische n Lager werden kur z skiz-
ziert . 

Ku kánov á, Zlatuše: Seznam ženpopravených z rozhodnutí stanného soudu v Praze 
ve dnech 30. května až 3. července 1942 [Verzeichnis der Frauen, die vom 30. Mai bis 
zum 3.Juli 1942 aufgrund einer Verurteilung durch das Standgericht in Prag hinge-
richtet wurden]. PSbH 23 (1990) 72-87. 

Di e auf Archivstudie n beruhend e Zusammenstellun g verfolgt das Ziel , Fakten -
materia l für die Bearbeitun g des kommunistische n un d nichtkommunistische n 
Widerstande s zu liefern. Aufgelistet werden Name n un d persönlich e Date n von 
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68 Frauen . In Tabellen sind ersten s die Anzah l der Hinrichtunge n pro Tag un d Uhr -
zeit , zweiten s die Altersstruktu r der Fraue n sowie dritten s die Anzah l der Hingerich -
tete n je Wohnbezir k aufgeschlüsselt . 

Kuzníková,  Hana: Rozvoj initiativy pracujících v letech první pětiletky na pří-
kladu ostravské průmyslové oblasti [Die Entwicklung der Arbeiterinitiativen in der 
Zeit des ersten Fünfjahresplans am Beispiel des Ostrauer Industriegebiets]. SSb  87 
(1989) 255-265. 

Di e Studi e analysier t die verschiedene n Forme n der Mobilisierun g der Arbeiter -
schaft im Ostraue r Revier im Rahme n des sozialistische n Wettbewerb s in den Jahre n 
1949-1953 , vor allem Stoßbrigaden , Selbstverpflichtungskampagne n un d die Verbes-
serungsbewegung . Di e Verfasserin weist kritisch darau f hin , daß sich der sozialisti-
sche Wettbewer b in dieser Phas e lediglich an den quantitative n Kennziffer n der Pro -
duktio n orientiert e un d - vor allem auf gewerkschaftliche r Eben e - vielfach bloß for-
malen Charakte r hatte . 

Lacina,  Vlastislav: Živnostenská banka před a během první světové války 1907-
1918 [Die Gewerbebank vor und während des Ersten Weltkrieges 1907-1918].  ČČH 
88 (1990) 276-303. 

Noc h vor dem Erste n Weltkrieg gelang es der tschechische n Gewerbeban k (Zivno -
bank) , die seit den neunzige r Jahre n die kapitalkräftigst e tschechisch e Ban k darstellte , 
in das Konsortiu m für staatlich e Finanzoperatione n Österreich-Ungarn s vorzudrin -
gen, das die einflußreichste n Banke n der Monarchi e zusammenfaßte . Nac h Ausbruch 
des Erste n Weltkrieges sucht e das Wiener Großkapita l im Zusammenhan g mi t der 
geringfügigen Aktivität der Gewerbeban k bei der Zeichnun g von Kriegsanleihe n 
gezielte Maßnahme n zur Schwächun g der Stellun g der Gewerbeban k im Rahme n der 
Monarchi e durchzuführen . 

Laštovka,Vojtěch: Obrana národa na českém západě 1939-1940.  Faktografický 
záznam o vzniku,  činnosti a zániku  západočeské pobočky Obrany národa [Die Wider-
standsgruppe Obrana národa in Westböhmen 1939-1940.  Faktographische Notiz über 
Entstehung, Tätigkeit und Untergang der westböhmischen Abteilung der Obrana 
národa]. MZČK 26 (1990) 169-186. 

Aufgrund lokaler Quellen , Nachläss e ode r Memoire n von Mitglieder n der west-
böhmische n Widerstandsgrupp e wird die Geschicht e un d Tätigkei t (vor allem Nach -
richtenvermittlung , Fluchthilf e für Angehörige der tschechoslowakische n Luftwaffe, 
Untergrundpublikationen ) bis zur Liquidierun g für die Zentre n Rokitzan , Klattau , 
Tau s un d Zbiro w beschrieben . Da s Schicksa l von 50 Mitglieder n dieser zwischen Ma i 
1939 un d Februa r 1940 aktiven Grupp e wird tabellarisc h dargestellt . 
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Laudiero, Alfredo: Nineteenth-Century  Bohemia in Contemporary Czechoslovak 
Historiography: Changing Views. SEER  68/3  (1990) 476-497. 

i 
Diese diskursive Übersich t einiger wichtiger tschechische r Studie n (u . a. von Kare l 

Kosík, Jan Havránek , Jiř í Kořalka , Zdeně k Solle, Tomá š Vojtěch , Ott o Urban ) skiz-
ziert an einem Beispiel einige Entwicklunge n in der tschechoslowakische n Historio -
graphie nac h dem Zweite n Weltkrieg. Di e sachbezogene n Betrachtunge n sind frei von 
politisch-propagandistische n Bemühunge n un d tragen dami t zur Entmythologisie -
run g der sog. kommunistische n Geschichtsschreibun g bei. 

Lipscher, Ladislav: Die Lage der Juden in der Tschechoslowakei nach deren Grün-
dung 1918 bis zu den Parlamentswahlen 1920. ECE 16/1-2  (1989) 1-38. 

Im Mittelpunk t dieser Darstellun g stehe n verschieden e Forme n der heut e weniger 
bekannte n antisemitische n Stimmunge n in den böhmische n Länder n un d in der 
Slowakei am End e des Erste n Weltkriegs. In diesem Zusammenhan g problematisch e 
Haltunge n von T . G . Peka ř un d Josef Šusta ode r des slowakischen Politiker s Vavro 
Šrobár s werden hier zum ersten Ma l analysier t un d im Kontex t ihre r Zei t diskutiert . 
Wertvolle bibliographisch e Hinweis e ergänze n die Abhandlung . 

Macek, Josef: Osudy Machiavelliho v Čechách a na Moravě [Machiavellis Schicksal 
in Böhmen und Mähren.]. ČČH 88 (1990) 72-84. 

Da s Werk Machiavelli s blieb in den böhmische n Länder n lange unbekannt . Zwar 
tauchte n in der zweiten Hälft e des 16.Jahrhundert s in böhmische n Kloster - un d 
Adelsbibliotheke n lateinisch e un d deutsch e Übersetzunge n von II  principe auf, eine 
Übersetzun g ins Tschechisch e entstan d jedoch erst in der zweiten Hälft e des W.Jahr -
hundert s . Gründ e für diese Verzögerun g sieht der Verfasser in der böhmische n Refor -
matio n un d Gegenreformatio n mit ihre r Ablehnun g aller „amoralischen " un d 
„ungläubigen " Auffassungen sowie im Verfall des politische n Denken s in den böhmi -
schen Länder n nac h dem Untergan g des böhmische n Staates . 

Macháčová, Jana: Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí 
1848-1914.1. Podpůrné pokladny a spolky do r. 1887 [Die Versicherung der Arbeiter-
schaft in den Industriegebieten der böhmischen Länder 1848-1914.1. Unterstützungs-
kassen und -vereine bis zum Jahr 1887]. SSb  88 (1990) 36-47. 

De r Beitra g ist ein Versuch , die verschiedene n Typen von Versicherungsanstalte n 
herauszuarbeiten , die für die Versicherun g der Arbeiter in der Industrie , im Bergbau 
un d in den Produktionsgewerbe n bei Arbeitsunfähigkei t zuständi g waren . Dargestell t 
werden die unterschiedliche n Versicherungsbedingungen , insbesonder e im Hinblic k 
auf die Frage , welchen Antei l ihre s Lohn s die Arbeiter für ihre Versicherun g auf-
bringen mußte n un d welche Lohnanteil e -  in Gegenüberstellun g mit dem Existenz -
minimu m - die von den Versicherunge n gezahlte n Unterstützunge n im Krankheits -
fall, bei Unfälle n un d als Altersversorgun g ausmachten . 
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Mach áčová, Jana: Pracovní doba a zaměstnávání žen a dětí v průmyslových obla-
stech českých zemí 1848-1914 [Arbeitszeit und Beschäftigung von Frauen und Kindern 
in den Industriegebieten der böhmischen Länder 1848-1914]. SSb  87 (1989) 277-290. 

Di e Studi e stütz t sich vor allem auf die Untersuchun g der Arbeitszeitverhältniss e 
un d der Beschäftigun g von Fraue n un d Kinder n im Reichenberge r un d im Brünne r 
Industriegebiet . Bis zum Beginn der achtzige r Jahr e betru g die Arbeitszeit im Durch -
schnit t über 12 Stunden , danac h lag sie bei 11 bzw. 10 (Bergleut e unte r Tage) Stunden . 
Frauenarbei t gab es vor allem in der Textilindustrie , wo Fraue n auch nac h 1880 meh r 
als die Hälft e der Arbeitskräfte stellten , währen d Kinderarbei t in der Textilindustri e 
bis 1880 auf 10 Prozen t reduziert , in großem Maßsta b allerding s erst nac h der Jahr -
hundertwend e eingeschränk t wurde . 

Ma řík, Antonin: Karlovy Vary uprostřed třicetileté války (1630-1634)  [Karlsbad um 
die Mitte des Dreißigjährigen Krieges (1630-1634)].  MZČK 26 (1990) 145-156. 

Anhan d von städtische n Akten wird die Situatio n der Stad t un d der untertänige n 
Dörfe r für die Jahr e 1630 bis 1634 untersucht . De r Aufenthal t Wallenstein s un d seines 
Hofes , die sächsische Okkupatio n un d die folgenden kaiserliche n Kontributions -
auflagen belastete n zusamme n mit Seuche n die Stad t un d ihre Bevölkerun g in hohe m 
Maße , doc h ging z.B . die Bevölkerungszah l in den Dörfer n noc h stärker zurück . 

Marsina, Richard: Slovenské dějiny (1. K otázke ich pomenovania) [Die slowakische 
Geschichte (1. Zur Frage ihrer Bezeichnung)]. HC 38/5  (1990) 625-638. 

Hie r wird eine Übersich t über Diskussione n un d Argument e gegeben, die die Ein -
beziehun g slowakischer Geschichtsschreibun g in die Konzeptio n der „tschechoslo -
wakischen Geschichte " forderten . Dagegen stellt der Verfasser Argumente , die die 
Schaffun g der „Slowakische n Geschichte " als einer selbständige n wissenschaftliche n 
Diszipli n fordern . Auf die Abgrenzun g der slowakischen Geschicht e von der ungari -
schen un d auf die Frage n der ethnisc h bzw. regiona l bestimmte n Geschichtsschrei -
bun g geht er dabei nich t ein . 

Matějček, Jiří: Horní Slezsko a Ostravsko v letech 1900-1918.  Vývoj průmyslu 
[Oberschlesien und das Ostrauer Gebiet in den Jahren 1900-1918.  Die Entwicklung 
der Industrie]. SSb  87 (1989) 161-172. 

De r Aufsatz vergleicht die Entwicklun g der beiden Industrieregione n unte r folgen-
den Aspekten : Branchenstruktu r der Industrie , Ertragslage , Produktionsentwick -
lung, Entwicklun g der Löhn e in der Industrie , Zusammensetzun g un d quantitativ e 
Veränderunge n der Industriearbeiterschaft , Konzentrationsbewegunge n im indu -
striellen Bereich , Grundtendenze n der landwirtschaftliche n Entwicklun g und Struk -
tu r des tertiäre n Sektors . 
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Matějček,  Jiří: Hospodářský vývoj ostravské a hornoslezské průmyslové oblasti v 
období přechodu od kapitalismu volné konkurence k imperialismu [Die wirtschaftliche 
Entwicklung des Ostrauer und des oberschlesischen Industriegebiets in der Zeit des 
Übergangs vom Kapitalismus der freien Konkurrenz zum Imperialismus]. SSb  87 
(1989)33-47. 

De r Vergleich zwischen den beiden Industriegebiete n berücksichtig t die folgenden 
Faktoren : Entwicklun g der einzelne n Industriezweige , Veränderunge n des Produk -
tionsvolumen s in den industrielle n Branchen , Verkehrsverhältnisse , Lohnverhältniss e 
der Arbeiterschaf t insbesonder e im Bergbau , die technisch-organisatorisch e Entwick -
lun g der Industri e einschließlic h der Konzentrationsbewegungen , Veränderungs -
tendenze n der Absatzmärkt e der oberschlesische n un d Ostraue r Industrie , zuma l des 
Bergbaus in beiden Regionen , un d die Verknüpfun g der Industri e mit dem 
Bankwesen . 

Matěj ek,  František: Švédové na Moravě za třicetileté války.  Die Schweden in 
Mähren und der Dreißigjährige Krieg. Teil I: ČMorM 73 (1988) 127-161.  Teil II: 
ČMorM 75 (1990) 141-172. 

Anhan d bislang unausgewerterte r Archivmaterialie n un d Chronike n zeichne t der 
Auto r eine minuziös e Geschicht e der schwedische n Okkupatio n Mähren s in den Jah -
ren 1642 bis zum Westfälischen Frieden . Sein Hauptaugenmer k gilt den konkrete n 
Auswirkungen des Kriegsgeschehen s auf jeden einzelne n betroffene n Ort : die Leiden 
der Bevölkerun g un d die materiellen , aber auch sozialen Zerstörungen , die den nach -
folgenden wirtschaftliche n Niedergan g verursach t hatten . Ein weitere r Schwerpunk t 
liegt auf der detaillierte n Darstellun g der schwedische n Kriegsführung . 

Mayer,  Francoise: Les agrariens tchěques de l'Empire á Tlndépendance.  EEQ 23 
(1989)339-354. 

De r Aufsatz untersuch t den Wandlungsproze ß der Agrarparte i im Laufe des Erste n 
Weltkrieges von eine r traditionsgebundenen , ständisc h geprägten Interessenvertre -
tun g mi t allenfalls regionale m Horizon t hin zu einem gewichtigen politische n Fakto r 
demokratische r Ausrichtung . Herausgestell t wird vor allem, daß der Konservativis -
mu s der Parte i seine Grundlag e in der Wahrun g wirtschaftliche r Interesse n hatte ; ähn -
lich interessenorientiert e Motive , so die Autorin , führte n zur politische n Aktivierun g 
der Agrarier, die bereit s 1917 auf die Forderun g nac h eine r föderalistische n Vereini-
gung der böhmische n Lände r mi t der Slowakei umschwenkten . Di e ökonomische n 
un d sozialen Gesichtspunkte , mehrfac h mi t dem Begriff „Opportunismus " charakte -
risiert , werden dem „intellektuellen " Staatskonzep t Masaryk s ausdrücklic h als Kor -
rektiv entgegengestellt . 

M cDermott, Kevin: The Split in the Czech Social Democratic Trade Unions and 
the Formation ofthe Red Unions, 1919-1922.  ECE 16/1-2  (1989) 39-52. 

Diese Abhandlun g faßt die wichtigsten Erkenntniss e umfangreiche r Studie n des 
Verfassers über die Spaltun g tschechische r sozialdemokratische r Gewerkschaftsorga -
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nisatione n im Zusammenhan g mit der Gründun g der Kommunistische n Parte i der 
Tschechoslowake i zusammen . Di e analysierte n Entwicklunge n könne n als ein erster 
Fal l gesehen werden , in dem sich eine Teilgrupp e der tschechische n Gesellschaf t mit 
den radikale n sowjetischen Interpretatione n marxistisch-leninistische r Ideologi e un d 
den darau s in der Sowjetunio n entwickelte n politische n Strategie n auseinandersetzte . 
Dahe r kan n die Studi e als ein wichtiger Beitra g zur Erforschun g der tschechische n 
Kultu r angesehe n werden . 

Mezník,  Jaroslav: Dějiny národa českého na Moravě. Nárys vývoje národního 
vědomí na Moravě do poloviny 19. století [Die Geschichte der tschechischen Nation in 
Mähren. Abriß der Entwicklung des nationalen Bewußtseins in Mähren bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts]. ČČH 88 (1990) 34-62. 

Im 15. un d 16.Jahrhunder t entstan d in Mähre n ein primä r ständisc h fundierte s 
mährische s Landesbewußtsein , das sich gegen die historische n Traditione n Böhmen s 
abgrenzte , im kulturelle n Bereich (Sprach e un d Literatu r im besonderen ) allerdings an 
der Einhei t mi t Böhme n festhielt . Im 17. un d 18. Jahrhunder t betrachtete n sich die 
Mähre r überwiegen d als eine eigenständige , wenn auch mit den Verhältnisse n in Böh -
men eng verknüpft e Nation . Erst in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhundert s vollzog 
sich die Integratio n der Mähre r in die tschechisch e Nation . 

Miller, Daniel E.: Antonín Švehla: Master of Compromise. ECE 17/2  (1990) 
174-194. 

Hie r wird eine Zusammenfassun g umfangreiche r Forschungsarbeite n vorgelegt, die 
der 1989 an der Universit y of Pittsburg h eingereichte n Dissertatio n des Autor s 
zugrund e lagen. Im Mittelpunk t steh t das Bemühen , Švehlas politisch e Wirkun g im 
Kontex t seiner Parte i -  der Agrarpare i -  un d des tschechoslowakische n politische n 
un d Regierungssystem s im Zeitrau m 1918-1933 zu erläutern . 

My šk a, Milan: Průmyslová revoluce a proměny životního prostředí v Ostravské 
aglomeraci [Die industrielle Revolution und ihre Auswirkungen auf die Umwelt in der 
Ostrauer Agglomeration]. ČSM38 (1989) 241-261. 

Als der wohl beste Kenne r der Geschicht e un d der Problemati k insbesonder e des 
Ostraue r Industriegebiete s zeigt der Auto r am konkrete n Beispiel methodisch e 
Ansätze un d Erkenntnisperspektive n der historische n Ökologie auf un d unterstreich t 
die Notwendigkei t praktische r Konsequenze n aus ähnliche n Studien . Er beschreib t 
durc h den Bergbau bedingt e geomorphologisch e Veränderunge n un d die zuneh -
mend e Vergiftung des Wassers un d der Luft , die bereit s gegen End e des W.Jahrhun -
dert s durc h chemisch e Analysen dokumentier t wurde , sowie dere n Auswirkungen auf 
die Vegetation . Diese n Befunde n stellt er den Urbanisierungsproze ß zur Seite , der 
sich ungeregel t ausschließlic h nac h ökonomische n Gesichtspunkte n vollzog. Statisti -
sche Date n aus den Jahre n 1900 un d 1901, die Vergleiche mi t zahlreiche n Industrie -
städte n in der Monarchi e erlauben , zeigen, daß die Sterblichkeitsrat e bei Erwachsenen , 
Kinder n un d Neugeborene n in Mährisch-Ostra u weit über dem Durchschnit t lag. 
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My šk a, Milan: Sociální a teritoriální skladba členů a příznivců Matice opavské v 
době jejího založení [Die soziale und territoriale Struktur der Mitglieder und Förderer 
der Matice opavská in ihrer Gründungszeit]. ČSM 38 (1989) 45-56. 

Aus Mitgliederliste n un d Sitzungsprotokolle n folgert der Auto r entgegen der bisher 
übliche n Darstellung , daß sich der 1877 gegründet e Verein nu r auf eine geringe Zah l 
aktiver Mitgliede r stütze n konnte , von dene n wiederu m nu r wenige ortsansässig 
waren . In zwei Tabellen (für 1877/7 8 un d 1894/95 ) stellt er vergleichen d dar , daß sich 
die Mitgliede r vornehmlic h aus den Berufsgruppe n der Intelligen z rekrutierten , wäh-
ren d sowohl Handwerke r un d Arbeiter u. ä. wie auch Geschäftsleut e un d Unterneh -
mer der Matic e nu r ausnahmsweis e beitraten . Ein e weitere Übersich t weist aus, daß 
nu r ca. 30 % (1878) bzw. ca. 40 % (1894/95 ) der Mitgliede r aus Österreichisch-Schle -
sien stammten ; den überwiegende n Teil stellten Vertrete r der nationa l engagierte n 
Intelligen z aus Mähre n un d Böhmen . Somi t ist die Auffassung von der Matic e opavská 
als Organisatio n des „nationale n Erwachens " nich t länger haltbar ; vielmeh r mu ß diese 
als Instrumen t eine r „nationale n Missionierung " verstande n werden . 

Nekuda,  Vladimir: L'etude des villages désertésau moyen äge en Moravie (Tchéco-
slovaquie). ČMorM 74 (1989) 161-202. 

De r Aufsatz ist der Bedeutun g archäologische r Methode n für die Erforschun g 
ethnologischer , sozialhistorische r un d anthropologische r Frage n des Mittelalter s an-
han d der Befund e in verlassenen Dörfer n gewidmet un d demonstrier t dere n größte 
Aussagekraft gegenüber der Auswertun g schriftliche r Quelle n (etwa Verschiebun g 
von Datierunge n um ca. ein Jahrhundert) . Entgege n der bisher vorherrschende n 
Ansicht , daß Ansiedlunge n hauptsächlic h unte r Kriegsbedrohun g aufgegeben worde n 
seien, findet er ebenso gewichtige Ursache n in den materielle n Lebensbedingungen . 
An ausgewählte n Beispielen werden neu e Erkenntniss e zur Entwicklun g von Dorf -
forme n sowie zur historische n Typologie von Wohnhäuser n un d Wirtschaftsbaute n 
präsentier t un d Möglichkeite n zu dere n Interpretatio n hinsichtlic h der Lebensweise , 
der Wirtschaftsorganisatio n u. s. w. aufgezeigt. De r Aufsatz wird von einer umfassen -
den Bibliographi e begleitet . 

Němec,  Petr: Český národ a nacistická teorie germanizace prostoru [Die tschechische 
Nation und die nationalsozialistische Theorie der Germanisierung des Raumes], ČČH 
88 (1990) 535-557. 

In Abgrenzun g von frühere n tschechische n Forschunge n beton t der Autor , daß die 
währen d der nationalsozialistische n Okkupatio n Böhmen s un d Mähren s gegen die 
Tscheche n eingeleitete n Maßnahme n un d Terrorakt e nich t im Rahme n eine r „End -
lösungskonzeption" , sonder n als Mitte l einer spezifischen Germanisierungspoliti k 
interpretier t werden müssen . Da s im Verlauf des Krieges imme r wichtiger werdend e 
ökonomisch e Potentia l des Protektorats , aber auch das Fehle n geeigneter Räume , in 
die Teile der tschechische n Bevölkerun g hätte n umgesiedel t werden können , beding-
ten die im Grund e bis zum Kriegsend e für Böhme n un d Mähre n typisch e Okkupa -
tionspoliti k eine r germanisierende n Pazifizierung , die phasenweis e von aufwendige-
ren Terrorakte n begleitet wurde . 
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Olivová, Věra: Československá demokracie 1918-1938 [Die tschechoslowakische 
Demokratie 1918-1938].  ČČH 88 (1990) 304-316. 

Auf der Grundlag e eine r Klassifizierun g des parteipolitische n Spektrum s der Erste n 
Tschechoslowakische n Republi k (differenzier t wird dabei zwischen der „republika -
nischen" , der „nationalen " un d der „kommunistischen " Strömung ) untersuch t die 
Autori n die Bedingungsfaktore n der demokratische n Stabilisierun g der Erste n Repu -
blik un d die Tendenze n ihre r politische n Destabilisierung . 

Palat, Jiří: Aktivita dělníků vítkovických železáren při vzniku a působení dělnického 
vzdělávacího spolku v Moravské Ostravě (1887-1890)  [Die Beteiligung der Arbeiter 
der Witkowitzer Eisenwerke an der Gründung und den Aktivitäten des Arbeiter-
bildungsvereins in Mährisch-Ostrau (1887-1890)].  ČSM39 (1990) 230-256. 

Di e Politisierun g der Arbeiterschaf t mündet e erst 1887 in die Gründun g eines eige-
nen Arbeiterbildungsverein s unte r dem Dac h der Allgemeinen Arbeiterkranken - un d 
Invalidenkasse . Vorträge wurde n in deutsche r un d tschechische r Sprach e gehalten , 
jeweils mit Übersetzung . Di e Mitgliederzah l stieg bis 1890 auf 1114. Trot z des gerin-
gen prozentuale n Anteils an der gesamten Ostraue r Arbeiterschaf t hatt e der Verein 
beträchtliche n Einfluß . Inwiewei t die Initiativ e für die ausgedehnte n Proteststreik s 
des Jahre s 1890 von ihm ausgegangen ist, kan n aufgrun d der Quellenlag e zwar nich t 
geklärt werden ; eindeuti g ist jedoch ein sprunghafte r Anstieg der Mitgliederzah l im 
Gefolge der Streiks auszumachen . Noc h im Jahr e 1890 verfügte das Landesguberniu m 
die Auflösung des Vereins. Aus diesem Anlaß wurde n Inventarliste n der Vereins-
räum e zusammengestellt , die dem Aufsatz zusamme n mi t den Veranstaltungspro -
gramme n als Anhan g beigefügt sind. Aufschlußreic h sind insbesonder e die Liste der 
Zeitunge n un d Zeitschrifte n sowie der Katalo g der Bibliothek . 

Pánek,  Jaroslav: The expedition of the Czech noblemen to Italy within period 
1551-1552.  A contribution to history of international relations in the field of culture, 
politics and finances in the 16th Century [sie], Historica 30 (1990) 29-95. 

Hie r liegt eine Zusammenfassun g wichtiger Erkenntniss e aus eine r ausführlicheren , 
1987 in Pra g erschienene n Studi e des Autor s zur Reisetätigkei t böhmische r Adliger 
im Zeitalte r der Renaissanc e vor. Zu r selben Themati k ist auch eine weitere Abhand -
lung des Verfassers in Č Č H 88 (1990) 661-682 erschienen , der in deutsche r Über -
setzun g in Boh Z 32/ 2 (1991) 338-36 7 zu finden ist. 

Pavel čík ová, Nina: Postoje obyvatel Hlučínska v letech politických zvratů 1930-
1945 [Die Einstellungen der Einwohner des Hultschiner Ländchens in den Jahren der 
politischen Wende 1930-1945]. SSb  88 (1990) 280-295. 

Di e oppositionell e Einstellun g der Bevölkerun g des Hultschine r Ländchen s zur 
Erste n Tschechoslowakische n Republi k führt e 1938 schließlic h dazu , daß die natio -
nalsozialistische n Okkupante n als Befreier begrüß t wurden . Unte r dem Okkupa -
tionsregim e ha t sich die Hultschine r Bevölkerun g jedoch nich t in auffälliger Weise für 
die Nationalsozialiste n un d ihre Organisatione n engagiert ; gegen End e des Krieges 
macht e sich sogar passiver Widerstan d gegen die Besatzungsherrschaf t breit . 
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Pfäff, Ivan: Stalins Strategie der Sowjetisierung Mitteleuropas 1935-1938.  Das Bei-
spiel Tschechoslowakei. VfZ38 (1990) 543-587. 

Di e Vorgänge in der Kommunistische n Parte i der Tschechoslowake i werden hier 
als Beweis für die These dargestellt , daß „di e sowjetische Führun g auch nac h dem 
Somme r 1935 bestreb t blieb, in den mitteleuropäische n Staate n die Sowjetmach t zu 
errichten " (S. 548). Dabe i werden auch amerikanische , britisch e un d deutsch e Archiv-
materialie n berücksichtig t un d die international e Meinungsbildun g hinsichtlic h der 
sowjetischen Rolle in den Entwicklunge n von 1938 analysiert . 

Plaček, Vilém: KSČ a výstavba a rozvoj průmyslu na Ostravsku v období druhé 
pětiletky 1956—1960 [Die KPTsch und der Ausbau und die Entwicklung der Industrie 
in der Ostrauer Region im Zeitraum des zweiten Fünf Jahresplans]. ČSM 38 (1989) 
97-115,193-207. 

Vor dem Hintergrun d der Planvorgaben , die das Zentralkomite e der KPTsc h 1956 
aufgestellt hatte , werden im ersten Teil des Artikels der Ausbau der Schwerindustri e 
im Ostraue r Gebie t sowie die dami t verbundene n Problem e beschrieben . Unte r den 
letztere n werden Mänge l des Planungssystem s hervorgehoben . Obwoh l die Statisti -
ken , die sich auf das Produktionsvolume n beziehen , ein Übererfülle n des Plan s aus-
weisen, ging die Produktivitä t hinsichtlic h Sortimentsbreite , Qualitä t un d Wirtschaft -
lichkei t zurück . Bereit s für das Jah r 1959 konstatier t der Auto r anhan d verschiedene r 
Paramete r einen Rückstan d der hiesigen Schwerindustri e gegenüber der ausländische n 
Konkurren z um durchschnittlic h 30 %. Im zweiten Abschnit t werden die Auswir-
kungen dieser Sachverhalt e auf das Personalmanagemen t dargestellt . 

Plaček, Vilém: Průmyslová výstavba Ostravska a rozvoj výroby v letech 1954-1955 
[Industrieausbau und Produktionsentwicklung in der Ostrauer Region in den Jahren 
1954-1955]. ČSM38 (1989) 1-18. 

In statistische n Übersichte n wird jeweils im Vergleich der Planvorgabe n mit dere n 
Erfüllun g die Entwicklun g der verschiedene n Industriezweig e dargestellt . Als pro -
blematisc h erweist sich dabei die Entwicklun g der Produktivitä t im Bergbau un d im 
Hüttenwesen . Da s Hauptaugenmer k des Autor s gilt den Folge n der ungünstige n 
Arbeitsbedingunge n (v. a. relative Unterbezahlung ) für die personell e Ausstattun g der 
Betriebe . Da s Ostraue r Revier verzeichnet e die höchst e Ausfallquote durc h Krank -
heit , Unfallfolge n un d unentschuldigt e Abwesenhei t sowie einen dramatische n 
Anstieg der Abwanderung . 

Rej chrtová, Noemi: Komenský a stavovské povstání [Komenský und der Stände-
auf stand]. ČČH 88 (1990) 63-71. 

Di e Bewertun g des Ständeaufstande s im Jahr e 1618 gehör t zu den sensiblen Punk -
ten der Interpretatione n der Geschicht e der böhmische n Länder . Komensk ý - als 
Zeitzeug e dieses Aufstands -  hatt e sich zwar vor dem Aufstand gemeinsa m mit Žero -
tín daru m bemüht , den reformatorische n „Messianismus " zu entideologisiere n un d 
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zu entpolitisieren , geriet jedoch nac h dem Aufstand rasch auf radika l antihabsburgi -
sche Positionen , obwoh l er sich dessen bewußt blieb, wie gefährlich un d theologisc h 
bedenklic h die Politisierun g der konfessionelle n Frag e war. 

Robek, Antonín: Karel Havlíček Borovský a Georgi Sáva Rakovski  k etnické a 
národnostní problematice [Karel Havlíček Borovský und Georgi Sáva Rakovski  zur 
ethnischen und Nationalitätenproblematik]. ČL 77 (1990) 1-9. 

De r Vergleich zwischen den Auffassungen Havlíče k Borovskýs und des bulgari-
schen Publiziste n Rakovski zur ethnisch-nationale n Problemati k ihres Lande s mach t 
deutlich , daß sich trot z aller Unterschiede , die in Böhme n un d Bulgarien im Hin -
blick auf die soziale Struktur , die Breitenwirkun g un d die Zielvorstellunge n der natio -
nalen Bewegung bestanden , gemeinsam e Tendenze n nachweise n lassen; dazu gehöre n 
die Vereinheitlichun g der Sprache , ethnisch e Integrationsbestrebungen , die Ausbil-
dun g eines historische n Bewußtsein s un d die Schaffun g einer Nationalkirch e mit dem 
Versuch , die Religion in den Diens t der nationale n Sach e zu stellen . 

Roedl, Bohumír/Mareš , Karel: Neznámé  písemnosti Karla IV. a Václava IV. k 
severozápadním Čechám [Unbekannte Schriftstücke Karls IV. und Wenzels IV. über 
Nordwestböhmen]. MZČK 26 (1990) 189-209. 

Im Bezirksarchi v Lau n wurde n im Bestan d „Königlich e Stad t Laun " Abschriften 
von spätmittelalterliche n Herrscherurkunde n entdeckt , die weder in den Kopial -
bücher n noc h als Original e überliefer t sind un d alle finanzielle n un d wirtschaftliche n 
Bereich e der Stad t Lau n betreffen . Di e sechs neu aufgefundene n Texte un d dre i bis-
lang nich t ediert e Originale , alle aus den Jahre n 1350 bis 1409, sind abgedruck t un d 
kommentiert . 

Rudine c,Jiří: Příspěvek k historii mládežnického a dětského hnutí na Ostravsku v 
období první pětiletky 1949-1953 [Beitrag zur Geschichte der Jugend- und Kinder-
bewegung im Ostrauer Gebiet in der Zeit des ersten Fünfjahresplans 1949-1953]. SSb 
87 (1989)207-221. 

De r Beitra g behandel t die Jugend - un d Kinderbewegun g im organisatorische n Rah -
men der KPTsch , vor allem unte r dem Gesichtspunk t des Aufbaus einer einheitliche n 
Jugendbewegun g nac h dem Februa r 1948, der gewisse Schwierigkeite n angesicht s der 
Rolle un d des Selbstverständnisse s der Junák-Organisatio n mit sich brachte , un d 
untersuch t außerdem , welchen Beitra g die Jugendorganisatio n zur Erfüllun g des 
ersten Fünfjahresplan s leistete . 

Rychlík, Jan: K otázke postavenia českého obyvatelstva na Slovensku v rokoch 
1938-1945 [Zur Frage der Lage der tschechischen Bevölkerung in der Slowakei 
1938-1945]. HC 37/3  (1989) 403-423. 

Lebte n währen d der letzte n ungarische n Volkszählun g zufolge run d 8 000 Tsche -
che n in der spätere n Slowakei un d waren es im Jahr e 1921 über 70000, 1930 gar über 
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120000, war ihre Zah l 1938/3 9 wieder auf run d 70 000 zurückgegangen . De r Verfasser 
untersuch t in seiner informationsreiche n Studi e die Umstände , unte r dene n die tsche -
chisch e Bevölkerun g End e der dreißiger Jahr e die Slowakei verließ, den Rechtsstatu s 
der im slowakischen Staat verbliebene n Tscheche n sowie ihre faktischen Lebens -
bedingungen . 

Rych lík ,Jan: Kpostavení slovenského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 
1938—1945 [Zur Lage der slowakischen Bevölkerung in Böhmen und Mähren in den 
Jahren 1938-1945]. ČČH 88 (1990) 683-704. 

Nac h der Gründun g des Protektorat s Böhme n un d Mähre n un d des slowakischen 
Staat s verblieben in den böhmische n Länder n etwa 30000 Slowaken , die nunmeh r zu 
Ausländer n geworden waren . Anfänglich e Ausweisungsaktione n durc h die tschechi -
sche Regierun g wurde n aufgrun d des zunehmende n Arbeitskräftemangel s im Pro -
tektora t bald wieder eingestellt . Di e slowakische Regierun g versucht e über das slowa-
kische Konsula t in Prag , Assimilierungstendenze n unte r den Slowaken im Protektora t 
entgegenzuwirken . 

Salzman,  Zdeněk: Portray al of Gender Relations in Contemporary Czech Mass 
Media. EEQ 23 (1989)399-407. 

Di e Untersuchun g umfaß t den Zeitrau m zwischen 1948 un d 1987. Mi t Hilfe stati -
stischer Date n wird aufgezeigt, daß die beruflich e Qualifikatio n der Fraue n un d dere n 
Beteiligun g am Produktionsproze ß einen hohe n Gra d erreich t hat , in der Praxis 
jedoch nac h wie vor die traditionell e Rollenverteilun g un d die darau s resultierend e 
Diskriminierun g der Fraue n überdauert . Ergebnisse von Umfrage n (1984) belegen, 
daß die Ursache n dafür in systembedingte n ökonomische n un d infrastrukturelle n 
Mängel n gesehen wurden . Ein e Durchsich t der meistgelesene n Frauenzeitschrif t Vla-
sta zeigt jedoch , daß die klischeehafte n Frauentheme n vorherrsche n un d feministisch e 
Vorstöß e weder seitens der Redaktio n unternomme n noc h seitens des Leserinnen -
kreises geforder t werden . 

Sefčík,  Erich: Osobnosti opavských muzeí do druhé světové v alky (Biografický slov-
ník)  [Persönlichkeiten der Troppauer Museen bis zum Zweiten Weltkrieg (Biographi-
sches Lexikon)].  ČSM 38 (1989) 164-187. 

Di e im Rahme n breitangelegte r Archivforschunge n zur Geschicht e der Musee n in 
Österreich - bzw. Mährisch-Schlesie n entstanden e Zusammenstellun g umfaß t 42 
Kurzbiographien , jeweils begleitet von umfangreiche n bibliographische n un d Quel -
lennachweisen . Gedach t ist die Übersich t als Ergänzun g zu dem 1972-38 in fünf 
Hefte n erschienene n Biografický slovník osobnost í širšího Ostravska (Biographische s 
Lexikon der Persönlichkeite n des weitgefaßten Ostraue r Gebietes ) von Viktor Ficek . 
Es handel t sich um einen an Informatione n reiche n Beitra g zur Geschicht e der 
Wissenschaft in der Troppaue r Region . 
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Skutil,  Jan: Torzo listinného bohatství archívu krále Jiřího a knížat Münsterber-
ských ve Vratislavi [Die erhaltenen Teile des Urkundenbestands König Georgs und der 
Fürsten von Münsterberg in Breslau]. ČSM 39 (1990) 172-186. 

De r Auto r rekonstruier t die Geschicht e des Familienarchiv s der Herre n von 
Kunstad t un d Poděbra d sowie deren Nachfahren , der Fürste n von Münsterberg , gibt 
einen Überblic k über den ursprüngliche n Bestand , teilt mit , welche Teile der Beständ e 
im 19. Jahrhunder t von F . Palack ý un d J. Emie r edier t wurde n un d fügt den Wortlau t 
zweier bisher unbekannte r Urkunde n in tschechische r Sprach e aus dem Anfang des 
16. Jahrhundert s hinzu . Da s Archiv, das Köni g Geor g von Poděbra d nac h Litiz (Litic e 
nad Orlicí ) verlegt hatte , befand sich ab 1495 (Teile erst ab 1569) in Oels (Olešnica ) 
un d wurde auf Betreibe n des preußische n Kronprinze n Friedric h nac h Breslau ver-
legt. De r Bestan d im Archivům Wojewódzkie (Wroclaw) ist nac h der Auslagerung 
währen d des Zweite n Weltkrieges stark dezimiert . 

Sládek,  Zdeněk: Hospodářské styky malodohodových států v letech 1920-1929 [Die 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten der Kleinen Entente 
1920-1929]. ČČH 88 (1990) 514-534. 

Di e wirtschaftliche n Beziehunge n zwischen den Mitgliedstaate n der Kleine n 
Entent e wurde n durc h die in ganz Ostmittel -  un d Südosteurop a in der Zwischen -
kriegszeit virulente n protektionistische n Tendenze n stark eingeschränkt . Langfristig 
nah m die Intensitä t dieser Beziehunge n zwar zu, doc h nah m der Warenverkeh r 
zwischen diesen Länder n nich t meh r zu als zwischen allen Nachfolgestaate n Öster -
reich-Ungarns . Ein e Ausnahm e bildete lediglich der Warenverkeh r im Bereich der 
Rüstungsproduktion . 

Solle, Zdeněk: Vojtěch Náprstek and His Era: Bohemia, the United States, and the 
Transmission of Cultures. ECE 17/1  (1990) 1—30. 

Diese Abhandlun g wird als eine Zusammenfassun g eine r umfangreiche n Mono -
graphie über den bekannte n tschechische n Ethnographe n un d Philanthrope n Náprste k 
(1826-1894 ) vorgestellt. Sie stütz t sich auf eingehend e Archivforschung , un d in ihre m 
Mittelpunk t stehe n Náprstek s Erfahrunge n aus seinen Reisen durc h die USA, seine 
Vermittlun g dieser Erfahrunge n in den böhmische n Länder n un d sein kultur - un d 
sozialpolitische s Engagemen t in Prag . 

Sommer, Karel: K politickému vývoji na Hlučínsku v první polovině 20. let [Zur 
politischen Entwicklung im Hultschiner Ländchen  in der ersten Hälfte der zwanziger 
Jahre]. SSb  87 (1989) 121-135. 

De r Beitra g befaßt sich mi t der wirtschaftlichen , sozialen un d politische n Entwick -
lun g des Hultschine r Ländchen s im angegebene n Zeitrau m un d vor allem mi t den 
nationale n Auseinandersetzungen , die mit der administrative n Eingliederun g in die 
ČSR verbunde n waren . De r Auto r vertrit t die These , daß die tschechoslowakisch e 
Regierun g kein Konzep t einer auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Region zielen-
den „Entwicklungspolitik " besaß, die aus dem Hultschine r Ländche n einen „organi -
schen " un d „staatsbildenden " Teil der Erste n Republi k gemach t hätte . 
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So ural, Jaroslav: K politice KSČ při překonáváníkrizových jevů v JZD (1953-1955) 
[Zur Politik der KPTsch bei der Überwindung der krisenhaften Erscheinungen in den 
JZD (1953-1955)].  SSb  87 (1989) 266-276. 

Auf die Krise in den landwirtschaftliche n Produktionsgenossenschafte n der Tsche -
choslowake i zwischen 1953 un d 1955, die vor allem in einem rückläufigen Beitra g der 
Landwirtschaf t zum Nationaleinkomme n der ČSR zum Ausdruc k kam (gegenübe r 
1948 um 20 Prozentpunkte) , reagiert e die KPTsc h einerseit s mit einer Vergrößerun g 
des Investitionsvolumen s in der Landwirtschaf t un d eine r Reih e weitere r ökono -
misch-technische r Stützungsmaßnahmen , andererseit s mi t einer politisch-ideologi -
schen Offensive, die aber unte r den Bedingunge n des „Personenkults " un d der un -
genügende n Berücksichtigun g der spezifischen wirtschaftliche n Bedingunge n des 
Lande s nu r einen begrenzte n Effekt habe n konnte . 

Spěv áček, Jiří: Prag zwischen West-  und Osteuropa im Zeitalter der Luxemburger. 
Historica 30 (1990) 5-27. 

Hierbe i handel t es sich um eine kurze Übersich t der historische n Entwicklun g von 
Pra g als „Kultur - un d Gesellschaftszentru m höchste n Ranges " im 14.Jahrhundert , 
wohin „damal s hoffnungsvol l die Blicke aller fortschrittliche n Persönlichkeiten " 
gerichte t waren , un d dessen „stärkst e Seite" in seiner Beziehun g zum Westen un d 
Oste n Europa s „in der freiheitsliebende n Mission im Bereich des Denkens " beruhte . 
Ein e genauer e Bestimmun g der Begriffe West- un d Osteurop a nimm t der Verfasser 
allerdings nich t vor. 

Šrajerová, Olga: Formovanie priemylových oblastí na Slovensku v rokoch 
1945—1955 a charakteristika ich sociálno-ekonomického profilu [Die Herausbildung 
der Industriegebiete in der Slowakei in den Jahren 1945-1955 und eine Charakteristik 
ihrer sozial-ökonomischen Verhältnisse]. SSb  87 (1989) 81-101. 

De r Beitra g befaßt sich mi t den Auswirkungen der Kriegswirtschaf t auf die gewerb-
lich-industriell e Struktu r der Slowakei, mi t den wirtschaftspolitische n Strategie n im 
Übergan g zur Friedenswirtschaft , der Verteilun g der Arbeitskräfte unte r den Bedin -
gungen einer eher indirekte n Arbeitskräftelenkun g im Zweijahrespla n (1946-1948 ) 
un d zeigt dan n die Veränderunge n in der Sozial-  un d Berufsstruktu r vor allem in den 
Industriegebiete n Bratislava, Kaschau , Neutr a un d im Silleiner Kreis . 

Staněk,  Tomáš: Německá  národnostní skupina v Československu v letech 1947-
1986. Stručný přehled problematiky [Die deutsche Nationalitätengruppe in der Tsche-
choslowakei in den Jahren 1947-1986.  Kurzer Aufriß der Problematik], SSb  88 (1990) 
81-95. 

Nac h der Volkszählun g von 1961 bekannte n sich in der Tschechoslowake i 140402 
Persone n zur deutsche n Nationalität ; bis 1980 sank die Zah l der Deutsche n in der 
ČSSR auf 61129. De r Beitra g untersuch t vor allem, welche Möglichkeite n kulturelle r 
Betätigun g den Deutsche n in der Tschechoslowake i offenstanden , un d befaßt sich in 
diesem Zusammenhan g eingehen d mit der Geschicht e des im April 1969 gegründete n 
Kulturverband s der Bürger deutsche r Nationalitä t der ČSSR . 
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Staněk , Tomas: Německé  obyvatelstvo v Československu po zakončení hlavní etapy 
hromadného transferu 1947-1949 [Die deutsche Bevölkerung in der Tschechoslowakei 
nach Abschluß der Hauptetappe des Massentransfers 1947-1949]. SSb  88 (1920) 
269-279. 

Gege n End e des Jahre s 1946 - nac h Abschluß der Aussiedlungs- un d Vertreibungs -
aktione n des größte n Teils der Deutsche n in der Tschechoslowake i -  befande n sich 
noc h run d 265000 Deutsch e auf dem Staatsgebie t der ČSR ; darunte r waren über 
33 000 Facharbeite r un d Spezialiste n aus verschiedene n Industriezweigen , über 33 000 
Persone n aus nationa l gemischte n Ehen , knap p 1900 Persone n jüdische r Abstam-
mung , über 4000 Personen , die aus humanitäre n Gründe n (Alter , Krankheit ) nich t 
ausgesiedelt worde n waren , un d schließlic h knap p 25 000 Antifaschisten . 

Steiner, Jan: Komparativní výzkum vývoje ostravské a hornoslezské průmyslové 
oblasti v meziválečném období [Komparative Forschungen zur Entwicklung des 
Ostrauer und des oberschlesischen Industriegebiets in der Zwischenkriegszeit]. SSb  88 
(1990) 241-252. 

De r Beitra g faßt die Ergebnisse der bisherigen Forschun g zur Entwicklun g der bei-
den Industriegebiet e in der Zwischenkriegszei t zusamme n un d konzentrier t sich dabei 
auf die diejenigen Fragenkomplexe , die die unterschiedliche n Entwicklungstrend s 
deutlic h hervortrete n lassen: das technologisch e un d arbeitsorganisatorisch e Nivea u 
der Industrie , Entwicklun g der Absatzmärkt e für die industrielle n Produkt e beider 
Regionen , Kapitalbildun g un d Investitionspolitik . 

Steiner, Jan: Profesionální a sociální skladba obyvatelstva německé národnosti v 
českých zemích v roce 1930 - 1 [Die berufliche und soziale Zusammensetzung der 
Bevölkerung deutscher Nationalität in den böhmischen Ländern im Jahr 1930 - Teil 
1J. SSb  87 (1989) 173-195. 

Im Rahme n eine r vergleichende n Untersuchun g der Sozial-  un d Berufsstruktu r der 
Deutsche n un d Tscheche n in den böhmische n Länder n aufgrun d der Volkszählungs-
ergebnisse von 1930 (besonder s eingehen d betrachte t werden Landwirtschaft , Indu -
strie un d Dienstleistungsbereich ) befaßt sich der Beitra g vor allem mi t der Frage nac h 
den Gründe n der schwache n Vertretun g der Deutsche n im Staatsdiens t wie in den 
öffentliche n Institutione n überhaupt . 

Steiner, Jan: Profesní a sociální skladba obyvatelstva německé národnosti v českých 
zemích v roce 1930 — 2 [Die berufliche und soziale Zusammensetzung der Bevölkerung 
deutscher Nationalität in den böhmischen Ländern im Jahr 1930 - Teil 2J. SSb  88 
(1990) 96-113. 

Auf der Grundlag e der Volkszählungsergebniss e in der Tschechoslowake i im Jah r 
1930 untersuch t der Verfasser vor allem die Sozialstruktu r der deutsche n Arbeiter -
schaft un d des deutsche n industrielle n Bürgertum s jeweils im Vergleich zu den ent -
sprechende n tschechische n sozialen Klassen . Grundlegende s Merkma l der deutsche n 
Arbeiterschaf t war die hoh e Beschäftigun g in der insgesamt weniger prosperierende n 
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Leichtindustri e un d die starke Verflechtun g mi t der Landwirtschaf t als Neben -
erwerb („Halbproletarier") ; die Domän e des deutsche n industrielle n Bürgertum s lag 
in den insgesamt kapitalschwache n kleinen un d mittlere n Unternehmen . 

Štěpán, Václav: Ücast žoldnéřů z českých zemí (zejména Slezska a severní Moravy) 
ve „Velké válce 1409-1411" zachycená prameny z velmistrovského archivu řádu 
německých rytířů [Die Teilnahme von Söldnern aus den böhmischen Ländern (vor 
allem aus Schlesien und Nordmähren) am „Großen Krieg 1409-1411",  wie sie in 
Quellen aus dem Hochmeisterarchiv des Deutschen Ritterordens belegt ist]. ČSM 39 
(1990) 1-15. 

Auf der Grundlag e von - teilweise edierte n -  Dokumente n aus dem Hochmeister -
archi v des Deutsche n Ordens , das sich heut e im Geheime n Staatsarchi v Preußische r 
Kulturbesit z zu Berlin befindet , teilt der Auto r Name n un d Herkunf t der Söldne r 
mit , die im Krieg zwischen dem Deutsche n Orde n un d Polen-Litaue n in Dienste n 
einer der beiden Seiten standen . Nebe n Informatione n zur Organisatio n der Kriegs-
führun g erlaube n die Date n Rückschlüss e darauf , daß sich die Söldne r keineswegs 
aus Überzeugun g von der einen ode r der andere n Kriegsparte i anwerbe n ließen ; auf 
beiden Seiten sind später e Anhänge r wie auch Gegne r der hussitische n Bewegung 
nachweisbar . 

Suková,  Vlasta: Společenské a hospodářské poměry na Píseckém panství v letech 
1781-1848 [Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse auf der Herr-
schaft Pisek 1781-1848]. ČL 77 (1990) 156-160. 

Di e Studi e gibt einen knappe n Aufriß der Sozialstruktu r der Stad t Pisek un d der zur 
Herrschaf t Pisek gehörende n ländliche n Gebiet e im fraglichen Zeitraum . Nebe n der 
sozialen Lage der städtische n Handwerke r un d Gewerbetreibenden , der dünne n 
Schich t der Honoratiore n un d der in sich stark differenzierte n städtische n Armu t wird 
in den ländliche n Regione n vor allem das Sozialgefüge eingekaufte r un d nichtein -
gekaufter Dominikai - un d Rustikalbauern , der Häusler , Gärtne r un d des Gesinde s 
sowie der Wande l der bäuerliche n Sozialstruktu r unte r den Bedingunge n der allmäh -
lich vordringende n marktwirtschaftliche n Beziehunge n untersucht . 

S upp a n, Arnold: Sozialstruktur und Gesellschaft im Donauraum zwischen den bei-
den Weltkriegen: Ein Vergleich zwischen der Tschechoslowakei, Ungarn, Österreich 
und Jugoslawien. EEQ 24 (1990) 247-273. 

Di e systematisch e Untersuchun g wird von einem Überblic k über die mögliche n 
Paramete r sowie die Schwierigkeite n bei der Interpretatio n des verfügbaren Daten -
material s eingeleitet . In vier Abschnitte n wird für jedes der vier Lände r anhan d stati -
stischer Unterlage n ein Querschnit t durc h die gesellschaftliche Hierarchi e skizziert ; 
herausgestell t wird dabei , daß in der Zwischenkriegszei t trot z der demokratische n 
Umwälzunge n weiterhi n die im 19.Jahrhunder t gewachsene n Strukture n wirksam 
blieben (z.B . bürgerlich e Oberschich t in der Tschechoslowakei , traditionell-ständi -
sche Prägun g der Gesellschaf t in Ungarn , in Jugoslawien Übergewich t der ländliche n 
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Bevölkerung , deren Besitzverhältniss e die soziale Hierarchi e insgesamt bestimmten) . 
Auch die Verteilun g der politische n Einflußmöglichkeite n stand noc h - bis zur Welt-
wirtschaftskrise -  in der Traditio n des 19. Jahrhunderts , war mithi n unabhängi g von 
der zahlenmäßige n Stärke der einzelne n Bevölkerungsgruppen . 

Tejral, Jaroslav: K otázce pozdně římských sídlišť „Zlechovského typu". Zur Frage 
derspätkaiserzeitlichenSiedlungen des „Zlechauer Typus". ČMorM74 (1989) 77-88. 

De r Auto r unternimm t eine zusammenfassend e Auswertun g der Veröffentlichun -
gen zur archäologische n Forschun g im Donaurau m aus den letzte n zwei Jahrzehnten . 
Resümieren d stellt er heraus , daß es sich bei den slawischen Siedlungsfunde n nördlic h 
der Dona u aus der späten Kaiserzei t un d der Frühphas e der Völkerwanderun g nich t 
um isolierte Erscheinungen , sonder n um eine Besiedlungsstruktu r handelt , dere n 
Traditio n infolge der Völkerwanderunge n unterbroche n wurde . 

Urban, Jan: Dějiny biskupského dvora na Novém městě pražském do poloviny 
17. století [Geschichte des bischöflichen Hofes in der Prager Neustadt bis zur Mitte des 
17. Jahrhunderts]. PSbH 23 (1990) 28-49. 

Di e Geschicht e des sog. „Bischofshofes " wird im Licht e neue n Quellenmaterial s 
revidiert , vornehmlic h im Hinblic k auf die Rechtsverhältnisse . Ursprünglic h eine 
Besitzun g der Benediktine r von Břevno v un d späte r der Kreuzherre n mi t dem rote n 
Stern , blieb der Ho f seit Gründun g der Prage r Neustad t bis 1784 eine -  zunächs t be-
festigte -  Exklave mi t eigenem Rechtsstatus . Bis End e des 16. Jahrhundert s dient e das 
landwirtschaftlic h genutzt e Gu t zur Versorgung des Kloster s un d des dazugehörige n 
Spitals; in der Folgezei t wurde es in Bauparzelle n aufgeteilt un d verkauft bzw. ver-
pachtet , wobei die neuentstanden e Ansiedlun g einen städtische n Mikroorganismu s 
mit Selbstverwaltun g darstellte . Diese Entwicklun g brach 1653 ab, als der gesamte 
Häuserbestan d niederbrannt e un d die Grundstück e an Außenstehend e verkauft wer-
den mußten . 

V a řeka, Josef: Češi v Bulharsku [Die Tschechen in Bulgarien]. ČL 77 (1990) 81-87. 

Di e im späten 19. Jahrhunder t nac h Bulgarien eingewanderte n Tscheche n - vor 
allem qualifiziert e Arbeiter , Techniker , Handwerker , Angehörige freier Berufe un d 
Bauer n -  bildete n dor t eine vergleichsweise geschlossene Gruppe , die ihre kulturell e 
Identitä t un d ihr nationale s Bewußtsein weitgehen d zu bewahre n vermochte . Aus-
schlaggebend waren dabei allerdings der Gra d sozialer Organisatio n vor allem in 
Geselligkeits- , Sport -  un d Gesangvereine n un d die kulturell e Integratio n über tsche -
chisch e Schulen . 

Vošahlíková, Pavla: Czech Culture in the Struggle againstFascism in World War 
IL  ECE17/2  (1990) 131-154. 

Di e Verfasserin stellt die Leidensgeschicht e der tschechische n Kultu r („Czec h cul-
tur e also suffered", S. 152) seit 1938 dar . Dabe i geht sie weder auf den im Tite l erwähn -
ten Kamp f ein noc h auf jene Teile des tschechische n kulturelle n Lebens , die sich den 
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Vorstellunge n der nationalsozialistische n Kulturpoliti k angeschlosse n hatten . Kur z 
behandel t wird die „Zerstörun g der demokratische n deutsche n kulturelle n Einrich -
tungen" , wobei die Autori n von der folgenden These ausgeht : „Germa n cultur e in 
Czechoslovaki a before 1938 had flourished , and an insurmountabl e gap did no t exist 
between it and Czec h culture. " 

W a ska,  Karel: Nový pramen k nevolnickému povstání roku 1680 [Eine neue Quelle 
zum Leibeigenenaufstand 1680]. MZČK 26 (1990) 211-214. 

Mittel s Pfarrmatrikel n von Gemeinde n im Umfel d des Berges, wo der Aufstand 
von Truppe n niedergeschlage n worde n war, konnt e die überliefert e Zah l von 49 Tote n 
quellenmäßi g besser abgesicher t werden als in andere n Publikationen . 

Zorách, Jonathan: The Nečas Mission during the Munich Crisis: Nečas' Own 
Account from the Hoover Institution Archives. ECE 16/1-2  (1989) 53-70. 

Hie r liegt eine zusammenfassend e Analyse der bisher nu r mangelhaf t behandelte n 
Zusammenhäng e mi t der sog. Nečas-Missio n vom Septembe r 1938 vor, durc h die Prä -
siden t Beneš am Höhepunk t der „Münchne r Krise" der französische n Regierun g seine 
Bereitschaf t zu territoriale n Konzessione n übermittel n ließ. Im Anhan g werden zum 
ersten Ma l private Aufzeichnunge n von Jaromí r Neča s aus dieser Zei t veröffentlich t 
un d dami t ein neue s Lich t auf jene bisher wenig bekannte n Ereignisse geworfen, die 
eine Revision der populäre n München-Legend e notwendi g machen . 
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O C C U P A T I O N A N D C A R E E R D E V E L O P M E N T O F 
M I D D L E A N D L O W E R L E V E L S O C I A L D E M O C R A T I C 

O F F I C I A L S 

Thomas Weiser 

In thi s article , th e autho r examine s a sample of lower-leve l Czechoslova k Social 
Democrati c (ČSD ) officials before 1939. H e finds tha t th e "better " occupations , partic -
ularly teaching , were overrepresente d amon g the m to a certai n degree. Th e activitie s 
of th e ČS D cadre s were clearly concentrate d in th e industria l areas of Bohemi a and 
Moravi a or in th e neighborin g region s of market-base d agriculture , thu s resultin g in 
th e geographi c division ofth e party . Moreover , th e autho r investigatcs th e influenc e 
of occupationa l types on th e shape of politica l careers . Th e results indicat e a distanc e 
between th e centra l headquarter s and th e rest of th e party . Thi s explains why functio -
narie s of th e party' s secondar y and interes t organization s (educatio n and gymnasti c 
clubs, cooperatives , regiona l healt h insuranc e groups , trad e unions ) were direc t part -
ner s in th e workin g basis of th e party . Th e analysis also shows th e customar y contras t 
amon g strat a within a working-clas s party : th e clear distanc e between th e qualified 
and unqualifie d workers and employees , and th e contras t between th e "elevated" and 
"worker" occupations . 

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

1 9 4 0s A N D E A R L Y 1 9 5 0s 

Jaroslav Kučera 

At th e end of th e 1940s, for politica l and ideologica l reason s th e communis t leader -
ship in Czechoslovaki a had to face th e necessit y of integrating , legally as well as 
socially, thos e German s who remaine d in Czechoslovaki a after th e majorit y had been 
expelled in 1946. Thi s articl e examine s th e Situatio n of various group s of the Germa n 
population , such as anti-fascists , skilled workers, and partner s in mixed marriages , 
and th e specific aspect s of th e proces s of makin g thei r legal positio n comparabl e to tha t 
enjoyed by th e Czec h population . Fro m th e perspectiv e ofth e socialist legislatibn and 
as far as individua l rights are concerned , thi s process , which was conduete d against th e 
wishes of par t ofth e Germa n as well as th e Czec h population , was complete d in 1953. 
I t was not , however , aecompanie d by a guarante e of collectivc minorit y rights, and 
this defect , in conjunetio n with othe r factors , led to a gradua l disintegratio n in th e sta-
tus of th e ethni c German s amon g th e populatio n of Czechoslovakia . 
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F I R S T E F F O R T S T O W A R D A F U T U R E I N T E G R A T I O N 
O F R E F U G E E S A N D D I S P L A C E D P E R S O N S 

I N S A X O N Y - A N H A L T 1 9 4 5 - 4 9 

Torsten Mehlhase 

Th e primar y focus of th e autho r is on th e Sudete n Germans . After criticall y 
appraisin g th e researc h activities in th e forme r GD R tha t com e within his field, he pre -
sents th e result s of his own researc h concernin g th e success, or otherwise , of th e at-
tempt s at integratin g th e Sudete n German s in Saxony- Anhalt . 

Late in 1945, almos t one-millio n refugees and displaced person s (DPs) , one-thir d of 
the m Sudete n Germans , were living in thi s area . Th e Sudete n German s in Saxony-
Anhal t mad e up 40 percen t of th e overall numbe r of Sudete n German s living in th e 
Soviet Zon e of Occupation . Th e autho r describe s thei r living and housin g condition s 
and th e change s thereof , thei r Situatio n on th e labou r market , and thei r early achieve-
ment s with thei r own economi c activities and firms. Wherea s a certai n par t of th e 
Sudete n German s can be considere d to have been wholly integrate d at th e end of th e 
1940s, man y of them , above all thos e belongin g to th e older generation , feil within a 
categor y of refugees and DP s comprisin g abou t half of all recipient s of social welfare 
benefit s in Saxony- Anhalt . 

" N I C H E S " F O R C Z E C H H I S T O R I O G R A P H Y 
I N T H E C O M M U N I S T E R A 

Ther e can be n o doub t tha t amon g th e thing s tha t th e communis t regime in Czecho -
slovakia tried to brin g int o line and to use to thei r own advantag e for four decade s 
was historiography . Here , however , th e communist s were no t as successful as is often 
assumed . Frequentl y historian s manage d - in spite of all difficulties -  to continu e thei r 
researc h mor e or less independentl y and in keepin g with thei r professiona l ethos , to 
occup y relatively stormproo f "niches" . Th e editor s of Bohemia approache d Czec h 
historian s who describe what latitud e ther e was for th e spirit of independen t researc h 
in historiography , and discuss th e result s of these efforts. 

T H E I M A G E O F J O H A N N E . P U R K I N J E 
I N C Z E C H O S L O V A K R E S E A R C H D U R I N G T H E 1 9 8 0 s 

Zdenka  Frýdková 

Durin g th e 1980s, in connectio n with th e two-hundredt h anniversar y of his birth , 
materiá l concernin g Johan n Evangelist Purkinj e (1787-1869 ) began appearin g in 
Czec h academi e literatuř e and th e populä r press. Th e autho r of thi s articl e analyzes 
thi s literatuř e on th e basis of its diversity and new point s of view vis-ä-vis th e pre -
viously existing literatuře , which concentrate d especially on Purkinj e as a physiolo -
gist. Th e 1980s feature d attempt s to populariz e th e findings of researc h on Purkinje . 
Thi s resulte d no t only in traditiona l monographs , commemorativ e articles , and aca-
demi e symposia , bu t also rádio plays, television dramas , and exhibitions . Th e articl e 
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first summarize s th e conclusion s of th e earlier researc h on Purkinje ; the n th e literatuř e 
from the 1980s is chronologicall y organize d in Purkinje' s Firs t and Secon d Pragu e 
Period s and the Breslau Period . 

G E R M A N - C Z E C H O S L O V A K E C O N O M I C R E L A T I O N S 
I N T H E I N T E R W A R P E R I O D 

A Researc h Projec t of the Institut für Zeitgeschichte in Munic h 

Christoph Boy er 

Since Septembe r 1991, the Institut für Zeitgeschichte has been workin g on a large-
scale researc h projec t on the economi c relation s between German y and Czecho -
slovakia in th e interwa r period . Because this is an example of concret e researc h 
being carrie d out cooperativel y between Germa n and Czechoslova k scholar s (with 
the desire for Cooperatio n having often been uttere d by man y people) , Bohemia 
is publishin g a progress repor t on the projec t and on the first experience s of th e partici -
pants . 

A S T O C K E X C H A N G E F O R M E M O R I E S : 
C O P I N G W I T H T H E P A S T T H E E N G L I S H W AY 

Eva Schmidt-Hartmann 

Th e subject of thi s articl e is a projec t (name d Age Exchange ) carrie d ou t in Black-
heath/Londo n tha t concern s with th e best way in which th e memorie s of th e elderly 
should be treated . Apart from its value as ora l histor y source materiál , knowledge of 
the past here is used as a mean s of enhancin g intergenerationa l communication , of 
encouragin g social and creative activities, and of treatin g th e social handicap s ex-
perience d by certai n strat a of th e population , especially amon g older people . Because 
of the need to com e to term s with the past , and of th e wide and potentiall y dangerou s 
gulf between the generations , this articl e offers some worthwhil e suggestions. 
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E X E M P L E S D E T E N D A N C E S A N T I - R O Y A U T É D A N S 
L A L I T T É R A T U R E H U S S I T E 

John Klassen 

O n trouv e dan s la littératur e hussite des images contr e la royaut é destinée s ä mine r 
la loyaut é que le peupl e éprouvai t pou r le ro i Sigismund , 1'héritie r présum é du 
royaum e de Bohéme . Pou r les hussites , un roi oppos é ä leur croyanc e n'etai t pas conce -
vable. Néanmoins , n'etan t pas certai n que la referenc e ä la religion suffise ä convaincr e 
le peuple , Laurenc e de Březová, auteu r de deux écrit s satiriqUe s paru s en 1420, essaya 
de détruir e 1'aureol e qui entourai t un monarqu e du moyen-äge . Laurenc e tournai t en 
ridicul e les échec s militaire s de Sigismun d en les opposan t ä des moděle s de chevalerie , 
de bravour e et ďhonneur . II ne reconnaissai t au roi aucu n trai t de caractěr e sacré, le 
représentai t comm e un étre démoniaqu e et laissait mém e doute r de la legitimit ě de sa 
naissanc e et de lä, ne lui concédai t aucu n droi t de jouir des fastes des dynastie s royales 
de Bohéme . II l'accusai t de nuir e ä son peuple , au lieu de le nourrir . Cétai t un homm e 
sans qualité s princiěres ; mém e plus, il étai t pare ďattribut s absolumen t opposé s ä ceux 
de la royauté . Le fait ďavoir été couronn é ne changeai t rien ä ces faits, car aucun e 
quantit é ďhuile consacré e ne pouvai t faire de Sigismun d un roi digne de 1'obéissanc e de 
son peuple . Les satires de Laurenc e s'adressaien t atax masses illettrée s don t 1'obéissanc e 
au roi étai t assurée par des images de majesté qui étaien t reconnue s depui s longtemp s .Les 
satires reflěten t ä que l poin t les rois connaissan t le succěs avaient été élevés ä 1'autorit é 
royale gräce ä des symboles. Toutefois , 1'effet de ses satires dépassěren t ce qu'i l 
avait prévu . Laurence , professeur ä 1'université , étai t 1'allié de 1'élite régnant e des cités 
et de la noblesse qui voulait réforme r 1'Eglise tou t en maintenan t les institution s gou-
vernementale s médiévales . Ses images contr e la majesté du roi fourniren t des argu-
ment s aux radicau x qui cruren t pouvoi r créer immédiatemen t un royaum e millénaire , 
ainsi qu' ä ceux qui désiraien t créer un gouvernemen t républicai n disciplině . Il est pro -
bable que le succěs de Laurenc e fut plus grand que ce qu'i l excomptait . Il laissa un héri -
tage hostil e ä la monarchi e et ä la puissanc e de 1'état en général . 

B A S E S D E L ' I D E N T I T E J U I V E E N B O H É M E A T R A V E R S 
L A L I T T É R A T U R E : 

L E O P O L D K O M P E R T E T F R I T Z M A U T H N E R 

Bradley F. Abrams 

L'auteu r discut e de la vie et de l'oeuvre de deux écrivain s juifs de Bohém e et les place 
dan s le context e de Pévolutio n conceptuell e de la societě juive en Tchécoslovaquie . 
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Les milieu x fermés des petite s villes des année s 30 du 19ěme siěcle servent de fond ä 
1'analyse des roman s et récit s de Kompert . Les caractěre s de ces ouvrages sont des per -
sonnage s qui en tan t que juifs évoluen t dan s un milieu chrétie n potentiellemen t 
dangereux . Les roman s de Mauthne r furen t écrit s dan s les année s 70 du 19ěme siěcle, 
aprěs la revolutio n de 1848 et la tentativ e ďassimilation de nombreu x juifs dan s la 
société allemand e de Bohéme . Les personnage s de son oeuvre sont en grand e parti e des 
Allemand s qui évoluen t dan s un milieu tchěqu e de plus en plus mena^ant . En compa -
ran t les problěme s et leurs Solution s ä travers les personnage s littéraire s de ces deux 
écrivains , B.F . Abrams nou s fait par t de ce qu'o n peu t apprendr e sur 1'évolutio n de 
1'identit é juive. 

P R O F E S S I O N E T M A R C H E D E L A C A R R I É R E D E S 
C A D R E S D U M O Y E N E T BAS C O R P S D E 

F O N C T I O N N A I R E S S O C I A L - D É M O C R A T E 

Thomas Weiser 

Cett e étud e examin e un model e du bas corp s de fonctionnaire s social-démocrat e de 
la Tchécoslovaqui e des année s avant 1939 (ČSD) . D'abor d un nombr e trěs fort de 
"métier s privilégiés" tel que celui d'instituteu r y est constate . Les cadre s du ČS D exer-
§aien t nettemen t un e bonn e parti e de leurs activités dan s les région s industrialisée s de 
la Bohém e et de la Moravie , c'est ä dire dan s des exploitation s agricoles de régions atte -
nante s ä celles-ci , et leur rayon ďactivité correspondai t ainsi ä la répartitio n géogra-
phiqu e de la base du parti . D'autr e part , l'influenc e possible du métie r sur la carriěr e 
politiqu e est étudiée . Les résultat s signálem un e distanc e entr e la directio n et le reste 
du part i et montren t que les fonctionnaire s ďorganisation s secondaire s du part i 
(société s pou r la culture , pou r le sport , coopératives , caisses de maladi e communales , 
syndicats ) étaien t les partenaire s direct s de la base ouvriěr e du parti . Cett e analyse met 
égalemen t en evidenc e les contraste s habituel s entr e les différente s couche s ďun part i 
ouvrier : 1'écart entr e les ouvrier s ou employé s qualifiés et ceux qui ne lc sont pas, ainsi 
que le contrast e entr e les métier s élevés et les simples ouvriers . 

L A P O S I T I O N J U R I D I Q U E E T S O C I A L E D E S 
A L L E M A N D S E N T C H É C O S L O V A Q U I E Á L A F I N D E S 

A N N É E S 40 E T A U D E B U T D E S A N N É E S 50 

Jaroslav Kučera 

A la fin des année s 40, avant la prise de pouvoi r communiste , naqui t la nécessit é 
politiqu e et idéologiquemen t motivé e ďintégrer juridiquemen t et socialemen t dan s la 
société lě reste de la populatio n allemand e qui étai t demeuré e en Tchécoslovaqui e 
aprés la fin des expulsion s de 1946. Ce t essai analyse la positio n des différent s groupe s 
de populatio n allemand e (antifascistes , ouvrier s qualifiés, personne s appartenan t ä des 
mariage s mixtes, etc. ) et les aspect s spécifiques de l'assimilatio n de leurs droit s ä ceux 
de la populatio n tchěque . Le processu s ďintégratio n qui se déroul a no n sans certaine s 
réticence s de la part , tan t de la populatio n tchécoslovaqu e que de l'allemande , s'est 


