
Bohemia 
Zeitschrif t für Geschicht e und Kultu r 

der böhmische n Lände r 
A Journa l of Histor y and Civilisation 

in East Centra l Europ e 

Herausgegebe n 
im Auftrag des Collegium Carolinu m 

von Ferdinan d Seibt un d Han s Lember g 

in Verbindun g mi t Manfre d Alexander , Pete r Burian , 
Joh n M . Clifton-Everest , Winfried Eberhard , Hors t Förster , 

Jör g K. Hoensch , Rudol f Jaworski , Walter Schamschula , 
Geor g R. Schroubek , Helmu t Slapnicka , Stanle y B. Winter s 

Ban d 35 Hef t 2 1994 

I N H A L T 

A U F S Ä T Z E 

S t o r c k , Christophe r P. : Di e Symbiose von Kuns t un d Nationalbewegung : De r 
Mytho s vom „Nationalkomponisten " Bedřic h Smetan a 253 

W i n t e r s , Stanle y B.: Scienc e and Politics : Th e Rise and Fal l of th e Czechoslova k 
Academ y of Science s 268 

S c h e u f l e r , Pavel: Mythe n un d Symbole in der tschechische n Photographi e . . . . 300 



II 

„ U N S E R E G E S C H I C H T E " : D I E T S C H E C H I S C H - D E U T S C H E 
V E R G A N G E N H E I T A L S I N T E R P R E T A T I O N S P R O B L E M 

These n 352 

Diskussionsbeiträg e von 

Rudol f J a w o r s k i 363 

Jiř í K o ř a l k a 367 

Bedřic h L o e w e n s t e i n 370 

Michael a M a r e k 373 

Christian e B r e n n e r 377 

Ivan a Č o r n e j o v á 384 

Vladimír M a c u r a 388 

Marti n S c h u l z e W e s s e l 393 

Josef H a n z a l 399 

Rober t L u f t 403 

Detle f B r a n d e s 410 

Pete r H e u m o s 415 

Václav K u r a l 422 

Han s Hennin g H a h n 429 

Pet r P i t h a r t 435 

Otfrid P u s t e j o v s k y 440 

Jiř í P e š e k 451 

Hannelor e B u r g e r 454 

C H R O N I K 

Heima t un d Exil: Zwei Jahrestagungende s Collegiu m Carolinu m (Pete r Heumos) . . . 456 

International e Zusammenarbei t in der Ostmitteleuropaforschun g (Han s Lemberg) . . . 458 

Deutsch-tschechische/slowakisch e Historikerkommissio n (Ferdinan d Seibt) . . . . 459 

Deutsch-tschechisch e Schulbuchkonferen z (Rober t Luft) . . 460 

Jan Hu s zwischen Zeiten , Völkern , Konfessione n (Ferdinan d Seibt) 461 

Ketze r in Osteurop a (Ferdinan d Seibt) . 461 

Wenze l Anto n Fürs t Kaunitz-Rietber g un d seine Zei t (Joachi m Bahlcke ) 462 

Böhmische r Löwe un d österreichische r Adler (Rober t Luft un d Michael a Marek ) . . . 465 

Zu m deutsche n Vereinswesen in Böhme n 1848-1938 (Rober t Luft) 466 

De r Mark t in Mitteleurop a in der Zwischenkriegszeit : De r Kapital- , Waren - un d Arbeits-
mark t (Andrea s Reich ) 468 

Přemys l Pitter : Leben un d Werk (Tomá š Pasák) 470 

Kulturprei s zur deutsch-tschechische n Verständigun g . . . . 472 



II I 

D I S K U S S I O N 

„Als die Wachsamkei t des Regime s nachließ" . Zu m Beitra g von Rober t Luft : 

Jiří Fuka č 473 
Josef Petrá ň 476 
Jiř í Pešek 485 

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

Slawistik in Deutschlan d von den Anfängen bis 1945. Ein biographische s Lexikon 
(Wolfgang Gesemann ) 491 

M i t t a u e r , Michael : Historisch-anthropologisch e Familienforschung . Fragestellun -
gen un d Zugangsweisen (Ferdinan d Seibt) 493 

Von Aufbruch un d Utopie . Perspektive n einer neue n Gesellschaftsgeschicht e des Mittel -
alter s (Pete r Dinzelbacher ) 494 

S e i b t , Ferdinand : Deutschlan d un d die Tscheche n (Jan Křen) . 496 

B e r n t , Alois: Di e Germane n un d Slawen in Böhme n un d Mähre n (Ralf Heimrath ) . . 498 

S c h e n k , Hans : Di e Böhmische n Länder . Ihr e Geschichte , Kultu r un d Wirtschaft . 

Historisch e Landeskund e (Ferdinan d Seibt) 500 

H o f f m a n n , František : České měst o ve středověk u (Ferdinan d Seibt) . . . . . . . 501 

C l a r e t u s : Ptač í zahrádk a (Ferdinan d Seibt) 502 

W e r n e r , Ernst : Jan Hus . Welt un d Umwel t eines Prage r Frühreformator s (Ferdinan d 
Seibt) 503 

B r o c k , Peter : Fol k Culture s and Littl e Peoples : Aspects of Nationa l Awakening in East 
Centra l Europ e (Wolfgang Kessler) 505 

R u m p i e r , Helmu t (Hrsg.) : Inner e Staatsbildun g un d gesellschaftliche Moderni -
sierungi n Österreic h un d Deutschlan d 1867/71-191 4 (Haral d Bachmann ) . . . . 506 

R a u s c h e r , Walter : Zwische n Berlin un d St. Petersburg . Di e österreichisch-ungarisch e 
Außenpoliti k unte r Gusta v Gra f Kálnoky , 1881-1895 (Harr y Hanak ) 509 

K u r a 1, Václav: Konflik t místo společenství ? Češi a Němc i v československém státě 
1918-1938 (Detle f Brandes ) 511 

K u k l i k , Jan : Sociáln í demokrat é ve Druh é republic e (Pete r Heumos ) . .'•  . . . . 514 

A r n d t , Veronika : De r zweite Präsident . Edvar d Beneš -  Biographisch e Skizze (Manfre d 
Alexander ) 516 

Landtagsrede n zur bayerische n Vertriebenenpoliti k 1946-50 . Hrsg . v. Monik a Glettle r 
(Rudol f Ohlbaum ) 518 

P e c k a , Jiří : Spontánníprojevypražskéhojaral968-1969(OtaFilip ) 519 

J e d l i č k a , Josef: České typy ane b poptávk a po našem hrdinov i (Pete r D r e w s ) . . . . 521 

S U M M A R I E S 523 

R É S U M É S 525 

R E S U M É 527 

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S 529 

M I T A R B E I T E R D E S H E F T E S . 531 



IV 

B O H E M I A . Zei tschrif t für Gesch ich te u n d K u l t u r der b ö h m i s c h e n L ä n d e r erschien v o n J a h r g a n g 1 (1960) 
bis 20 (1979) als: B O H E M I A . J a h r b u c h des C o l l e g i u m C a r o l i n u m . B e g r ü n d e t u n d bis J a h r g a n g 25 (1984) 
he rausgegeben v o n Kar l Bosl . 

R e d a k t i o n ; Eva H a h n , Co l l eg ium C a r o l i n u m , H o c h s t r a ß e 8 /H, 81669 M ü n c h e n . 

F ü r F o r m u n d Inha l t der e inze lnen Bei t räge t ragen die Verfasser die V e r a n t w o r t u n g . 

Rezens ionsexempla re u n d Zuschr i f ten s ind an die R e d a k t i o n z u r ich ten . 

Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Übersetzung, Nachdruck - auch von 
Abbildungen - , Vervielfältigung auf photomechanischem oder ähnlichem Wege oder im Magnettonverfahren, Vortrag, 
Funk- und Fernsehsendung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen - auch auszugsweise - ist nur mit Genehmi-
gung des Herausgebers gestattet. Werden von einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen einzelne Vervielfältigungsstücke 
im Rahmen des § 54 UrhG hergestellt und dienen diese gewerblichen Zwecken, ist dafür eine Vergütung gem. den gleich-
lautenden Gesamtv ertragen zwischen der Verwertungsgesellschaft Wissenschaft G m b H (ehemals Inkassostelle für ur-
heberrechtliche Vervielfältigungsgebühren GmbH) , 60311 Frankfurt/Main, Großer Hirschgraben 17-21 unddemBundes-
verband der Deutschen Industrie e. V., dem Gesamtverband der Versicherungswirtschaft e. V., dem Bundesverband deut-
scher Banken e.V., dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband und dem Verband der privaten Bausparkassen e.V., an 
die VG Wissenschaft zu entrichten. Die Vervielfältigungen sind mit einem Vermerk über die Quelle und den Vervielfältiger 
zu versehen. Erfolgt die Entrichtung der Gebühren durch Wertmarken der VG Wissenschaft, so ist für jedes vervielfältigte 
Blatt eine Marke im Wert von DM 0,40 zu verwenden. 

B e z u g s b e d i n g u n g e n : P r o J ah r erscheint ein Band in zwe i H e f t e n . Einzelhef t D M 4 5 , - , J a h r e s a b o n n e m e n t 
D M 7 6 , - . Das A b o n n e m e n t ver länger t sich jeweils u m ein Jah r , w e n n es n i ch t spätes tens zwe i M o n a t e 
v o r Ablauf des Kalender jahres gekünd ig t w i r d . D i e Lieferung geschieht auf K o s t e n u n d Gefahr des E m p -
fängers . Kos ten lose Nach l i e f e rung in Ver lus t gera tener Sendungen erfolgt n ich t . 

Z a h l u n g e n e rb i t t en w i r an den Verlag R. O l d e n b o u r g (Ab t . Zei tschr i f ten) M ü n c h e n , auf unse re K o n t e n be im 
Pos t s checkamt M ü n c h e n N r . 64950-809 ode r bei de r Bayer i schen V e r e i n s b a n k M ü n c h e n 2 N r . 6405215. 

H i n w e i s gemäß § 26 A b s a t z 1, B u n d e s d a t e n s c h u t z g e s e t z : D i e Bezieher de r B O H E M I A sind in e iner A d r e ß -
kar te i gespeicher t , die m i t Hi l fe der au tomat i s ie r t en D a t e n v e r a r b e i t u n g geführt w i r d . 

Ver lag: R . O L D E N B O U R G V E R L A G G m b H , R o s e n h e i m e r St raße 145, 81671 M ü n c h e n . Alleiniger 
Gesel lschafter des Verlages ist die F i r m a R. O l d e n b o u r g G m b H & C o . K G u n t e r der gleichen Anschr i f t . 
Sie w i r d d u r c h die pe r sön l i ch haf tende Gesel lschafter in R . O l d e n b o u r g Ve rwa l tungs G m b H , R o s e n -
he imer Straße 145, 81671 M ü n c h e n , ve r t re ten . 

Außerdem sind nachstehende Kommanditisten beteiligt: Elisabeth Alber, Hausfrau, Rieden/Tirol; Hedwig Geupel, Haus-
frau, Oberhaching; Baronin Silvia von Maydell, Hausfrau, München; Christian Krafft von Dellmensingen, Parsippany/ 
USA; Gabriele von Bomhard, Kindergärtnerin, München; Christa von Bomhard, Sekretärin, München; Maria Freifrau 
von Meyern-Hohenberg, Hausfrau, München; Gräfin Inge Schönborn, Geschäftsführerin, München; Nelly Reichhold, 
Hausfrau, Iching; Dr. Roswitha Sieper, Oberstudien dir ektorin, München; Dr. John C. Oldenbourg, Übersetzer, Mün-
chen; Andreas D . Oldenbourg, Rechtsreferendar, München; Thomas A. Oldenbourg, Dipl.-Kfm., München; Hanna 
Sychily, Hausfrau, Bad Reichenhall; Dr . Rolf-Dieter Schmid, Nürnberg; Axel Schmid, München; Wilhelm Schmid, 
Majora. D . , Regensburg; Barbara Müller, Hannover; Emmy Oldenbourg, Private, München; Hans A. Fieser, Dipl.-Ing., 
Steinebach; Irmgard Fieser, Hausfrau, Steinebach; Hans Herbert Fieser, Dipl.-Kfm., Lindenfels; Heidi Fieser, Sekretärin, 
Salem; Reinhard Fieser, Heimleiter, Esslingen; Dr. Rudolf Oldenbourg, Verleger, München; Johannes Oldenbourg, 
Dipl.-Math., München; Christoph Oldenbourg, Restaurator, München; Louise Oldenbourg, Grafikerin, München; 
Walter Oldenbourg, Verleger, München; Eva Lange, Hausfrau, München; Dr. Helene Hahn, Arztin, Bremen; Edith Mül-
ler, Hausfrau, Hamburg; Brigitte Reiner, Hausfrau, Haar; Heinz Reiner, Arzt, Haar; Eberhard Oldenbourg, Kaufmann, 
München; Eva May, Studienrätin, München; Paul Oldenbourg, Ingenieur, München; Wolfgang Oldenbourg, Kaufmann, 
München; Doris Kühnhackl, Lehrerin, München; Regine Oldenbourg, Geschäftsinhaberin, München; Albrecht Olden-
bourg, Student, München; Gertrud Oldenbourg, Archivangestellte, Bremen; Paul Schröder sen., Den Haag; Anne Schrö-
der, Den Haag; Thomas Schröder, Verlagskaufmann, Hamburg; Nicola Schröder, Den Haag; Paul Schröder jun., Den 
Haag; Brigitte Fertl, Hausfrau, München; Inge von Negelein, Kindergärtnerin, München; Dr. Friedrich Rosenkranz, 
Physiker, München; Ilse Edelstein, Berlin; Dr. Karl von Cornides, Verleger, Wien; Dr. Thomas von Cornides, Verleger, 
München; Dr . Elisabeth Garms, Hausfrau, Rom; Hedwig Kloepfer, Private, Söchtenau; Cäcilie von Cornides, Thera-
peutin, Rieden/Tirol; Dr. Rudolf von Cornides, Amtsarzt, Innsbruck; Margit von Cornides, Hausfrau, Bonn; Christoph 
von Cornides, Volkswirt, Bonn; Gabriele Hommes, Aachen; Bankhaus H. Aufhäuser, München. 

Satz , D r u c k u n d E i n b a n d : Ver lagsdruckere i Michae l Laß leben , 93183 K a l i m ü n z . 

I S S N 0523-8587 



D I E S Y M B I O S E V O N KUNS T U N D N A T I O N A L B E W E G U N G : 
DE R MYTHO S VOM „ N A T I O N A L K O M P O N I S T E N " 

B E D Ř I C H SMETAN A 

Von Christoph er P. Storck 

Bedřic h Smetan a (1824-1884 ) nimm t bis heut e eine Sonderstellun g in der musikali -
schen Theori e un d Praxis der tschechische n Gesellschaf t ein . E r selbst ha t sich gegen 
End e seines Leben s den Ehrentite l „Nationalkomponist " zugelegt, un d seine Anhän -
ger habe n ihn endgülti g dazu stilisiert. Sie habe n nac h dem To d des Komponiste n mit 
dem Aufbau eines nationale n Kult s nich t nu r um sein Werk, sonder n auch um seine 
Perso n begonnen . Obwoh l sich nebe n den ach t Oper n Smetana s 1884 bereit s 37 
Stück e andere r tschechische r Komponiste n im Repertoir e des Nationaltheater s be-
fanden , wurde n die Werke des „Begründer s der tschechische n Nationalmusik " fast so 
häufig gespielt wie die aller übrigen nationale n Tonsetze r zusammen ; noc h 1948 
behauptet e Smetan a einen Antei l von run d einem Viertel am Opernrepertoir e des 
Nationaltheaters 1. 

Eine n ähnliche n Stellenwer t gewanne n seine Werke nac h 1884 auf den Bühne n der 
nu n auch in andere n Städte n Böhmen s un d Mähren s entstehende n tschechische n 
Opernhäuser . Smetana s Musi k spielte so eine wichtige Rolle beim Hinauswachse n der 
tschechische n Hochkultu r über Pra g hinaus , beim Zusammenwachse n der Nation , 
wofür erst in den achtzige r Jahre n die sozialen , ökonomische n un d politische n Struk -
ture n vorlagen 2. 1892 gelang Smetan a mi t dem sensationelle n Erfolg der Ope r Die 
verkaufte Braut auf der Wiener Theaterausstellun g schließlic h der international e 
Durchbruch 3 . 

De r wohl entscheidend e Fakto r dafür , daß Smetan a als Komponis t eine solche Aus-
nahmestellun g in der tschechische n Gesellschaf t erreiche n konnte , war die Ver-
schmelzun g von Politi k un d Kultu r im Rahme n der Nationalbewegung . Wie bei 
den meiste n der „verspäteten " europäische n Natione n war auch der 1860 begonnen e 
Aufbau der tschechische n Gesellschaf t zunächs t eine vornehmlic h sprachlich-kultu -
relle Bewegung. Angesicht s der weitgehende n politische n Handlungsunfähigkei t der 
Nationalbewegun g war bis in die achtzige r Jahr e hinei n allein die Kuns t in der Lage, 
bedeutend e national e Symbole zur Verfügung zu stellen . Ereignisse wie die Grund -
steinlegun g für das Nationaltheater , die Einweihun g von dessen erstem un d zweitem 
Gebäude , die Uraufführun g von Smetana s Werken Die verkaufte Braut, Libuše un d 

1 P r a ž á k , Přemysl : Smetanov y spěvohry [Smetana s Opern] . Bd. 4. Prah a 1948, 320f. 
2 Ebenda IV, 324-329. 
3 H o s t i n s k ý , Otakar : Smetan a a jeho boj o modern í českou hudbu . Vzpomínk y a úvahy 

[Smetan a und sein Kampf um die modern e tschechisch e Musik. Erinnerunge n und Betrach -
tungen] . Prah a 21941, Xllf. 
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Mein Vaterland stellen wichtige identifikationsstiftend e Orientierungspunkt e dar ; 
den n die tschechische n Politike r beteiligten sich bis 1879 wegen der ablehnende n Hal -
tun g Wiens gegenüber einem Ausgleich mit den Länder n der böhmische n Kron e weder 
an der Reichs - noc h an der Landespolitik . Solange das so war, konnt e die sich emanzipie -
rend e tschechisch e Gesellschaf t die beansprucht e Gleichrangigkei t mit den etablierte n 
europäische n Nationeni m allgemeine n unddeninderDonaumonarchiedominierende n 
Deutsche n im besondere n nu r durc h künstlerisch e Leistunge n demonstrieren 4. 

Smetan a war nich t nu r der erste Komponis t von internationale r Bedeutung , den die 
junge tschechisch e Gesellschaf t hervorbrachte ; die Nationalbewegun g konnt e Sme-
tan a auch besonder s deshalb gut instrumentalisieren , weil er sich für sie seit 1861 
bewußt engagierte . Seine Kompositione n enthalte n - viel stärker als beispielsweise das 
CEuvre Dvořák s -  zusätzlic h zu der Bedeutung , die sie als Kunstwerk e besitzen , 
einen nationale n Bestandteil , den das tschechisch e Publiku m auch stets als Botschaf t 
verstande n ha t un d dessen Aussagekraft sich in Krisensituatione n imme r wieder ver-
stärkte . 

De r Aufstieg Smetana s zu einem zentrale n Symbo l für den Gleichberechtigungs -
anspruc h der tschechische n Natio n fördert e schon End e der achtzige r Jahr e die Legen-
denbildun g um seine Perso n un d sein Wirken . Wichtige Voraussetzunge n dafür waren 
die Vielfältigkeit seines Schaffens -  er deckt e nich t nu r mit seinen Kompositione n alle 
Genre s ab, sonder n wirkte auch als Dirigent , Opernchef , Klaviersolist , Konzertver -
anstalte r un d Musikkritiker . Von nich t geringer Bedeutun g waren aber auch die tragi-
schen Element e in seinem Leben : Exil, To d der geliebten Fra u un d Kinder , gegen ihn 
geführt e Hetzkampagnen , Ertaubun g un d einsame r To d im Irrenhaus . Hauptmoto r 
des Prozesses , der Smetan a als „Nationalkomponist " fest im nationale n Bewußtsein 
verankerte , war Otaka r Hostinský , einer der Begründe r der tschechische n Ästhetik . 
E r entwickelt e un d etabliert e eine national e Musikgeschichte , in der das Schaffen Smeta -
nas als Kulminationspunk t dargestell t wird. Er ha t nich t nu r Smetana s musikalisch e 
Idee n un d seine dara n anknüpfende n eigenen Vorstellunge n propagiert , sonder n 
zugleich die Richtun g vorgegeben, in die sich die tschechisch e Smetana-Forschun g 
anschließen d entwickel t hat . Zdeně k Nejedlý , der bedeutendst e seiner Schüler , ist bei 
der Glorifizierun g Smetana s dan n so weit gegangen, den Komponiste n als musikalisch e 

4 S t ř í t e c k ý , Jaroslav: Tadice a obrození . Bedřich Smetan a [Traditio n und Wiedergeburt . 
Bedřich Smetana] . In : Povědom í tradic e v novodob é české kultuře . Dob a Bedřich a Smetany . 
Prah a 1988, 65-76. -  U r b a n , Otto : Otázka národn í jednot y a politickéh o stranictv í v 
Čechác h na počátk u šedesátých let 19. století [Die Frage der nationale n Einhei t und das poli-
tische Parteiwesen im 19.Jahrhundert] . In : K dějinám českých politických stran v druh é 
polovině 19. a začátkem 20.století . Prah a 1982, 9-32, hier 14-18. -  Ga rve r , Bruce M. : 
The Young Czech Party , 1874-1901, and the Emergenc e of a Multi-Part y System. Ne w 
Haven-Londo n 1978, 51 ff. - P e š k o v á , Jaroslava: Divadlo jako způsob vědomí sebe [Das 
Theate r als For m des Selbstbewußtseins] . In : Divadlo v české kultuř e 19. století . Prah a 1985, 
10-16. -  S t l o u k a l , Karel: Legenda o budovatelíc h Národníh o divadla [Die Legende von 
den Erbauer n des Nationaltheaters] . ČsČH 41 (1935) 83-105 und 321-351, hier 100. -
H o z á k, Jan : Iluze a realita české velikosti [Illusion und Realitä t tschechische r Größe] . In : 
Proud y české uměleck é tvorby 19.století . Sen a ideál. Prah a 1990, 125-130. -  K o t a l í k , 
Jiří: Die tschechisch e Kunst auf dem Weg in die Moderne . In : Tschechisch e Kunst 
1878-1914. Ausst.-Kat . Textband . Darmstad t 1984, 1-174, hier 5. 
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Inkarnatio n des tschechische n Geiste s zu feiern -  als die Verkörperun g der tschechi -
schen Entwicklun g hin zur moderne n Natio n un d als eine Art musikalische n Heiland . 
Diese Sehweise ist dan n in der Zwischenkriegszei t zu einem Dogm a erhobe n worden , 
das jeder berücksichtige n mußte , der erfolgreich über Smetan a schreibe n wollte 5. 

Di e Möglichkeit , daß Smetana s Handel n gar nich t primä r von den ihm unterstellte n 
hehre n nationale n Zielen bestimm t war, sonder n vielmeh r von ganz praktische n Er -
wägungen abhing , ist dagegen nie in Betrach t gezogen worden . Di e Häufigkei t der 
Bemerkungen , die in seinen Tagebücher n un d Kalender n der eigenen finanziellen , 
berufliche n ode r gesellschaftliche n Situatio n gelten , läßt jedoch darau f schließen , daß 
diese existenziellen Frage n sein Denke n un d Handel n entscheiden d geprägt haben 6 . 
Smetan a strebt e eine beruflich e Positio n an , in der er sich ganz seinem künstlerische n 
Vorhabe n widme n konnte , wobei sich seine Vorstellunge n von eine r solchen Positio n 
am Musiklebe n der deutsche n Metropole n orientierten . Nachde m seine in der zweiten 
Hälft e der fünfziger Jahr e unternommene n Versuche , eine Karrier e als Dirigen t ode r 
Konzertpianis t im Ausland zu starten , gescheiter t waren , sah Smetan a die einzige 
Chance , sein Lebenszie l zu erreichen , in der Entwicklun g eines moderne n Musik -
lebens in Prag 7 . Die s war zu der damalige n Zei t aber nu r von der tschechische n Ge -
sellschaft zu erwarte n -  die deutschböhmisch e Kultu r orientiert e sich längst nac h 
Wien - , so daß es für Smetan a nahelag , sich an dem Vorhabe n zu beteiligen , Pra g als 
Zentru m der tschechische n Kultu r auszubauen . 

Zwar läßt sich sein Handel n seit 1860 nich t allein auf diese pragmatische n Beweg-
gründ e zurückführe n - dagegen spreche n sein früh ausgeprägte s Nationalbewußtsein , 
seine Anteilnahm e an der tschechische n Politi k un d das national e Pathos , das in eini-
gen seiner Werke zum Ausdruc k komm t - , aber diese persönliche n Motiv e waren 
doc h wichtig für sein Vorgehen . Von dieser gesellschaftliche n Situatio n ist Smetan a 
auch als Komponis t entscheiden d geprägt worden . Seine künstlerisch e Entwicklun g 
un d sein berufliche r Werdegan g sind auf jeden Fal l eng verknüpf t mi t dem Entwick -
lungsproze ß der tschechische n Nation , ohn e den weder die Karrier e als Kapellmeiste r 
un d Opernche f noc h der Aufstieg zu einem weltberühmte n Komponiste n möglich ge-
wesen wären . 

Smetan a hatt e angesicht s der provinzielle n Enge im kulturelle n Leben der böhmi -
schen Landeshauptstad t keine Möglichkei t gesehen , sich als Berufsmusike r zu etablie -

5 S t ř í t e c k ý : Tradic e 65 und 74f. -  O t t l o v á , Marta/Pospíšil , Milan : K motivům 
wagnerismu a antiwagnerism u [Zu den Motiven von Wagnerianismu s und Antiwagnerianis -
mus]. In : Povědom í tradic e v novodob é české kultuře . Dob a Bedřich a Smetany . Prah a 1988, 
137-154. -  N e j e d l ý , Zdeněk : Bedřich Smetana . Prah a 1924, 36ff. -  Š i lhán , Antonín : 
Hudebn í odbor v prvním půlstolet í „Uměleck é besedy" [Die Musikabteilun g im ersten hal-
ben Jahrhunder t der „Uměleck á beseda"]. In : Padesá t let Uměleck é besedy 1863-1913. 
Prah a 1913, 82f. -  H o s t i n s k ý : Smetana . 

6 Smetana , Bedřich : Tagebuch 1856-1862. Muzeu m české hudby, Prag. -  Der s . : Tage-
buch 1861-1875. Muzeu m české hudby. -  D e r s . : Notize n in Kalender n 1862-1883. 
Muzeu m české hudby. -  P r a ž á k : Smetanov y spěvohry I, 39f. -  B a r t o š , Fantiše k 
(Hrsg.) : Smetan a in Briefen und Erinnerungen . Prah a 1954, 48. 

7 Smetana : 1856-1862. -  H e l f e n , Vladimír: Die schöpferisch e Entwicklun g Friedric h 
Smetanas . Leipzig 1956, 146f. - P r a ž á k : Smetanov y spěvohry I, 31 f. - B a r t o š : Smetan a 
49 und 78. 
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ren , bevor das Oktoberdiplo m 1860 die Voraussetzunge n für den Aufbau eine r eigen-
ständige n tschechische n Gesellschaf t schuf. Di e für ganz Österreic h proklamierte n 
Liberalisierunge n lösten bei den Tscheche n eine gewaltige Aufbruchstimmun g aus. 
Wie Pilze schössen die verschiedenste n kulturellen , politische n un d wirtschaftliche n 
Vereinigunge n aus dem Boden . Von Pra g aus wurde die Institutionalisierun g einer 
moderne n tschechische n Natio n mit so großer Energi e betrieben , daß bereit s Anfang 
der neunzige r Jahr e die strukturelle n Voraussetzunge n für die Existen z eine r eigen-
ständige n Industriegesellschaf t geschaffen waren 8 . 

Z u den damal s begonnene n Projekte n gehört e auch der Bau eines tschechische n 
Theaters . Als Smetan a erfuhr , daß auf dieser Bühn e auch Musiktheate r gespielt wer-
den sollte, sah er seine Chance . Er kehrt e 1861 nac h Pra g zurüc k un d nah m unverzüg -
lich den Kamp f um das Kapellmeisteram t am Interimstheate r auf, das seinem Inhabe r 
die zentral e Positio n im entstehende n nationale n Musiklebe n garantierte 9. 

Di e biographische n Beschreibunge n der fünf Jahre , die zwischen Smetana s Rück -
kehr nac h Pra g un d seiner Berufun g zum Kapellmeiste r vergingen, erschöpfe n sich in 
der Empörun g über die Mißachtun g des Genie s durc h das Establishment , im Beweis 
der mangelnde n Kompeten z von Kulturfunktionäre n un d Konkurrente n sowie in 
Darstellunge n der Leistungen , die Smetan a bis 1866 erbrachte . Berücksichtig t ma n 
jedoch , daß die geschmähte n Komponiste n un d Musike r keineswegs - wie Hostinsk ý 
un d seine Schüle r das dargestell t habe n - ausnahmslo s Dilettante n waren , daß Sme-
tan a sich bis 1861 durc h nicht s einen Name n gemach t hatte , un d begreift die Unter -
nehmunge n des Rückkehrer s als Teile eines Gesamtplan s zur Eroberun g des tschechi -
schen Musiklebens , dan n ergibt sich ein ganz neue s Bild. 

Aus diesem Blickwinkel herau s erweist sich Smetan a geradezu als Prototy p des um 
sozialen Aufstieg bemühte n „Bildungskleinbürgers" 10, wie ihn Mirosla v Hroc h als 
Hauptträge r der Agitations - un d Massenphas e der „verspäteten " europäische n Natio -
nalbewegunge n herausgestell t hat 1 1 . Danac h ist es für die nationale n Vorkämpfe r 
typisch , daß sie die von ihne n angestrebte n gesellschaftliche n Positione n besetzt fin-
den ; in der Regel von Angehörige n einer anderen , der politisc h dominierende n Natio -
nalität . In dieser Situatio n beginn t die in ihre m sozialen Aufstieg gehemmt e Intelli -
genz mi t dem Aufbau einer alternative n Gesellschaf t um sich herum . Sie plant , propa -
giert un d verwirklicht mit der neue n Natio n eine soziale Großgruppe , in der sie ihre 
Zielpositione n möglichs t schon in der Aufbauphas e besetzen kann . Dami t soll die 
emotional e Komponent e des Nationalbewußtsein s nich t geleugnet werden , doc h ist 

8 K o ř a l k a , Jiří: Tscheche n im Habsburgerreic h und in Europa . Sozialgeschichtlich e Zusam -
menhäng e der neuzeitliche n Nationsbildun g und der Nationalitätenfrag e in den Böhmische n 
Ländern . Wien-Münche n 1991, 97-125. - U r b a n , Otto : Česká společnos t 1848-1918 [Die 
tschechisch e Gesellschaft] . Prah a 1982, 357-362. 

9 Smetana : 1856-1862,20.10.1860 , 1.1.1861 und31.3.1861.-Helfen : Die schöpferi -
scheEntwicklungl62.-Barto š :Smetana77.-Hostinský:Smetanal23undl32,Anm . 1. 

10 K o ř a l k a , Jiří: Tschechisch e Bildungsbürger und Bildungskleinbürge r um 1900. „Durc h 
Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit" . Hrsg. v. Hanne s S t e k 1 u. a. Wien-Köln-Weima r 
1992, 210-221 (Bürgertu m in der Habsburgermonarchi e 2). 

11 H r o c h , Miroslav: Das Erwache n kleiner Natione n als Proble m der komparative n For -
schung. In: . Nationalismus . Hrsg. v. Heinric h Winkler . Königstein 1978, 155-172. 
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sie nu r ein -  wenn auch für den Erfolg der Nationalbewegun g unverzichtbare s -
sekundäre s Phänomen . 

Smetan a fand 1861 kein institutionalisierte s Musiklebe n in Pra g vor. Einerseit s 
schein t das Interess e an Konzerte n un d Opernaufführunge n nich t besonder s groß ge-
wesen zu sein, andererseit s fuhre n jene Prager , dene n der Besuch musikalische r Veran-
staltunge n ein Bedürfni s war, lieber gleich nac h Wien, Dresde n ode r München . De r 
Aufbau eines tschechische n Musikleben s in der böhmische n Landeshauptstad t war 
vor allem ein Politikum . Da s sollte sich späte r zeigen, als eine heftige Debatt e darübe r 
ausbrach , wie die spezifisch tschechisch e Musi k eigentlic h beschaffen sein sollte. 
Doc h zunächs t ging es nu r darum , überhaup t einen Opern - un d Konzertbetrie b zu 
etabliere n -  un d zwar einen größere n un d besseren , als ihn das offizielle, das deutsch e 
Pra g unterhielt 1 2. 

Smetan a orientiert e sich jedoch nich t an der örtliche n deutsche n Konkurrenz , son-
dern am Nivea u der bedeutende n Opernhäuse r un d Konzertsäle , die er in den deut -
schen Kulturmetropole n besucht e hatte . Di e zu Beginn der sechziger Jahr e führende n 
Kulturpolitike r um Rieger un d Palack ý lehnte n seine hochfliegende n Plän e aber ab. 
Sie wußten , daß der jungen tschechische n Gesellschaf t noc h die finanzielle n Mitte l 
un d die strukturelle n Voraussetzunge n fehlten , um einen Kulturbetrie b von europä -
ischem Nivea u aufzubauen . Ihre r Ansicht nac h konnte n die Tscheche n froh sein, daß 
sie mit dem 1861 eröffnete n Interimstheate r überhaup t erstmal s eine eigene Bühn e mit 
regelmäßige m Spielbetrie b besaßen . Fü r einen namenlose n Störenfrie d mi t überzoge -
nen Vorstellunge n war da kein Platz 1 3. 

Doc h der unbequem e Neuere r fand Verbündete . Er schloß sich einem Kreis junger 
Schriftstelle r um Jan Nerud a un d Vítězslav Hále k an , zu der kurz zuvor auch Kare l 
Sladkovský un d ander e Bekannt e Smetana s aus den vierziger Jahre n gestoßen 
waren 1 4 . Diese Keimzell e der spätere n „Jungtschechen " war zwar 1861 politisc h noc h 
völlig bedeutungslos , dies sollte sich aber im Laufe der folgenden vier Jahr e grund -
legend ändern : Nebe n dem schon seit End e 1860 bestehende n Hlahol,  dem Nuk -
leus der tschechische n Gesangsvereinsbewegung , riefen sie 1862 die Turnerschafts -
bewegung Sokol un d Anfang 1863 die Künstlerorganisatio n Umělecká beseda ins 
Leben . Nachde m die Jungtscheche n im selben Jah r auch die führend e tschechisch e 
Tageszeitun g Národní listy un d Anfang 1865 das Komitee für den Bau des National-
theaters sowie im folgenden Jah r die Betreibergesellschaf t des Interimstheater s unte r 

12 B a r t o š , Josef: Prozatímn í divadlo a jeho opera [Das Interimstheate r und seine Oper] . 
Prah a 1938, 9. -  H o s t i n s k ý : Smetan a 16-19. -  P r a ž á k : Smetanov y spěvohry I, 
46 f. 

13 Nejedlý und seine Nachfolge r sehen völlig an den Realitäte n der 1860er Jahre vorbei, wenn 
sie hinte r der Haltun g Riegers und andere r Kulturfunktionär e persönlich e Abneigung und 
Intrige n ausmache n wollen. Vgl. dazuNe j ed lý , Zdeněk : Bedřich Smetan a a kulturn í poli-
tika F. L. Riegra [Bedřich Smetan a und die Kulturpoliti k F. L. Riegers]. In : Z české literatur y 
a kultury . Prah a 1972,112-163 . - B a r t o š : Smetan a 108 f. - P r a ž á k : Smetanov y spěvohry 
I, 35 f. - B a r t o š , Jan : Národn í divadlo a jeho budovatel é [Das Nationaltheate r und seine 
Erbauer] . Prah a 1933. -  Allerdings hat auch Smetan a selbst diese Auffassung geäußert . 
Smetana : 1861-1875. 
H o s t i n s k ý : Smetan a 15 und24f . 
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ihr e Kontro l l e gebrach t ha t ten , besaße n sie entscheidende n Einflu ß auf die nat ional e 
Kul turpol i t i k u n d die Organisa t io n des tschechische n Kul tu r l ebens 1 5 . 

Mi t Ausnahm e de s Sokol bedeutet e jede diese r G r ü n d u n g e n ode r Ü b e r n a h m e n 
nationale r Organisa t ione n durc h die Jungtscheche n für Smetan a ein e wichtig e E tapp e 
auf seine m W e g a n die Spitz e de r tschechische n O p e r . Als künst ler ische r Leite r de s 
Hlahol bewies er seine Fähigkei te n als D i r i gen t 1 6 . D e r mitgliederstark e Gesangsverei n 
w u r d e genaus o zu seine r H a u s m a c h t wie die Umělecká beseda, an dere n G r ü n d u n g 
u n d Aufbau Smetan a entscheidende n Antei l h a t t e 1 7 . 

I n de n Jahre n 1864/6 5 war Smetan a Musikreferen t de r Národní listy. Scho n 1862 
hat t e er sich mi t eine r schonungslose n Analyse des Prage r Musiklebens , ve rbunde n 
mi t eine m P r o g r a m m für de n Aufbau eine s m o d e r n e n Konzer twesens , in de r Press e zu 
W o r t gemelde t 1 8 . D a r a n knüpft e ein e 1864 in de r Národní listy erschienen e Artikel -
serie an . Smetan a un te rzo g dar i n Spielplangestaltung , Inszenierungen , Probenarbei t , 
Ensemblepol i t i k u n d künstlerisch e Lei tun g de r O p e r eine r harsche n Generalkr i t i k u n d 
stellt e de n beschriebene n Zus tände n erneu t ein detaillierte s P r o g r a m m zu r Schaffun g 
eine s mode rne n O p e r n - u n d Konzer tbe t r ieb s in Pra g vor . Dabe i macht e er sich auc h 
z u m Spreche r de r jungtschechische n Krit i k an de r räumliche n Eng e des Inter imsthea -
ter s u n d verlangt e die Forc ierun g des Bau s eine s repräsentat ive n Thea te rgebäudes 1 9 . 

Zum Hlaholvgl. B a l t h a s a r , Vladislav: Bedřic h Smetana . Prah a 1 9 2 4 , 1 0 4 . - S r b - D e b r -
n o v , Josef: Smetanov y styky s Hlahole m [Smetana s Beziehunge n zum Hlahol] . Dalibo r 8 
(1886) 176. - P r a ž á k : Smetanov y spěvohr y I , 22 f. - H o s t i n s k ý : Smetan a 3. Zu m Sokol 
vgl. K r u p p a , Erika : Da s Vereinswesen der Prage r Vorstad t Smícho v 1850-1875 . Mün -
che n 1992,189f. -  Zu r Umělecká beseda vgl. Padesá t let Uměleck é besedy 1863-1913 [Fünf -
zig Jahr e Uměleck á beseda 1863-1913] . Hrsg . v. Hanu š J e l í n e k . Prah a 1913. -  P a t e r a , 
Jaroslav: Smetan a v Uměleck é besedě [Smetan a in der Uměleck á beseda] . Listy Hudebn í 
matic e 3 (1924)271-280 . - H o s t i n s k ý : Smetan a 3 un d 12 f. - P r a ž á k : Smetanov y spě-
vohry 1,23 f. -  Zu m wachsende n Einflu ß der Jungtschechen auf das national e Kulturlebe n vgl. 
P e š a t , Zdeněk : Míst o Sládkova Lumír u v rozvoji české literatur y i ve sporec h devadesátýc h 
let [De r Stellenwer t von Sládeks Lumí r für die Entwicklun g der tschechische n Literatu r un d 
für die Auseinandersetzunge n der neunzige r Jahre] . In : Pramen y české modern í kultury . 
Bd . l . Prah a 1988, 141-155 . -  G  o 11, Jaroslav: Několi k vzpomíne k [Einige Erinnerungen] . 
In : Padesá t let 271 ff. -  G  a r v e r : Th e Youn g Czec h Part y 116-120 . -  Besonder s aufschluß -
reich ist das Verzeichni s der Funktionär e der Umělecká beseda in Padesá t let LXIII-LXXII . 
Smetan a war von Oktobe r 1863 bis Juli 1865 Chormeiste r des Hlahol. -  T e i g e , Karel : 
Skladby Smetanovy . Kommentovan ý katalo g všech skladeb mistrovských v chronologické m 
postup u [Smetana s Kompositionen . Da s kommentiert e Verzeichni s aller Meisterwerk e in 
chronologische r Reihenfolge] . Prah a 1893, 18. - S m e t a n a : 1862-1883 , 23./30.10.1863. -
D e r s . : 1861-1875 , X / 1 8 6 3 . - B a r t o š : Smetan a 105 un d H O L - S r b - D e b r n o v: Smeta -
novy styky 176. -  P r a ž á k : Smetanov y spěvohr y I, 145. -  B a r t o š : Prozatímn í divadlo 
205 f. 
Smetan a gehört e 1863-1865 un d 1869/7 0 dem Vorstan d der Umělecká beseda an un d leitet e 
ihre Musikabteilung . Padesá t let LXIII-LXII . -  Kur z nac h ihre r Gründun g verlangte diese 
Abteilun g bereit s in einem Memorandu m die Berufun g ihre s Vorsitzende n zum Kapell -
meister . H o s t i n s k ý : Smetan a 26f. -  B a r t o š : Prozatímn í divadlo 277f. -  Š i l h á n : 
Hudebn í odbo r 86 f. - P a t e r a : Smetan a 273 f. -  P r a ž á k : Smetanov y spěvohr y I , 59f. 
S m e t a n a , Bedřich : O našich koncertec h [Übe r unser e Konzerte] . Slavoj 1 (1862). Zit . n . 
H o s t i n s k ý : Smetan a 16ff. 
S m . e t a n a , Bedřich : Veřejný život hudebn í v Praz e [Da s öffentlich e Musiklebe n in Prag] . 
Národn í listy vom 24.6. , 15.7. un d 22.7.1864. Zit . n . H o s t i n s k ý : Smetan a 37-45 . 
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Auf diese Weise wurde Smetana s Kamp f um das Kapellmeisteram t zu einem 
Bestandtei l des Ringen s der Jungtscheche n um die Führun g in der Nationalbewe -
gung 2 0. Smetan a tat auch sonst viel, um sich ins Gespräc h zu bringen : Er veranstaltet e 
eine Reih e mi t Abonnementskonzerte n un d tra t mi t wachsende m Erfolg als Dirigen t 
un d Pianis t auf. Im Frühjah r 1866 gewann er mit seiner in Pra g außerordentlic h erfolg-
reiche n Erstlingsope r Die Brandenburger in Böhmen den Harrach-Prei s für die beste 
tschechisch e Oper . Entscheiden d für seine Berufun g an das Interimstheate r am 
15. Septeme r 1866 war jedoch die Übernahm e der Leitun g des Interimstheater s durc h 
eine Betreibergesellschaft , in der erstmal s die Jungtscheche n die Mehrhei t hatte n  1. 

Nu r wenn ma n sich des politische n Charakter s dieser Entscheidun g bewußt ist, 
wird das weitere Schicksa l Smetana s bis hin zu seinem Aufstieg zum „National -
komponisten " verständlich . Bis zum End e der achtzige r Jahre , in abgeschwächte m 
Maß e sogar bis zur Staatsgründun g 1918, war jeder Vorgang im tschechische n Gesell -
schaftsleben imme r auch ein politische s Ereignis , war jede kulturell e Veranstaltun g 
eine national e Demonstration . Wie sehr die Nationalbewegun g Politi k un d Kultu r 
miteinande r verzahnte , zeigte die wütend e Debatte , die zu Beginn der siebziger Jahr e 
darübe r entbrannte , ob un d welche spezifischen Merkmal e für die tschechisch e Musi k 
verbindlic h sein sollten -  ein Streit , der phasenverschobe n in allen Kunstgattunge n 
ausgefochte n wurde . Nebe n persönliche m Konkurrenzkamp f ging es dabei vor allem 
darum , eine Balanc e zu finden zwischen den konträre n kulturpolitische n Stoßrichtun -
gen des weltoffenen Kosmopolitismu s un d der sich gegen Fremdeinflüss e abschot -
tende n Nationalkuns t -  zwei Extrempositionen , die sich nich t auf die einfach e Forme l 
von Progressivitä t un d Fortschrittsfeindlichkei t reduziere n lassen. Vielmehr stellte 
das Spannungsfeld , das sich zwischen ihne n aufbaute , das dynamisch e Elemen t der 
tschechische n Kunstentwicklun g im 19. Jahrhunder t dar 2 2 . 

Die s war kein spezifisch tschechische s Phänomen : Di e Nationalisierun g der Musi k 
war typisch für jene Nationen , die sich in Europ a zwischen 1789 un d 1920 heraus -
gebildet haben . Ein e ähnlich e national e Funktio n wie Smetan a bei den Tscheche n hat -
ten Verdi (Italien) , Grie g (Norwegen) , Wagner (Deutschland ) un d Bárto k (Ungarn) . 
Sogar die US-Amerikane r strebte n End e des 19. Jahrhundert s die Herstellun g einer 
eigenen „Nationalmusik " an , zu welchem Zweck sie Antoní n Dvořá k die Leitun g des 
Nationa l Conservator y in Ne w York übertrugen 2 3. 

Di e Vereinnahmun g durc h die Nationalbewegun g des 19. Jahrhundert s wirkte sich 
auf die Kuns t dieser Zei t sowohl positiv als auch negativ aus. Sie profitiert e davon , 
daß die „verspätete n Nationen " ihre n Anspruc h auf Eigenständigkei t vor allem durc h 

B a r t o š : Národn í divadlo 153 ff. und 170 f. 
Šuber t , Františe k Adolf: Národn í divadlo v Praze.  Dějin y jeho i stavba dokončen a [Das 
Nationaltheate r in Prag. Seine Geschicht e und der Bauabschluß] . Prah a 1881, 160-207. -
H o s t i n s k ý : Smetan a 14-23 und 96-104. -  P r a ž á k : Smetanov y spěvohry I, 40, 46f., 
60f. und 112. - Š i l h á n : Hudebn í odbor 86-91. - B a r t o š : Prozatímn í divadlo 103-106. 
-  P a t e r a : Smetan a 277f. -  Smetana : 1861-1875. -  Ders . : 1862-1883. -  B a r t o š : 
Národn í divadlo 122 f. 
Peša t : Místo 154 f. - H o s t i n s k ý : Smetan a 4f. 
A n d e r s o n , Benedict : Die Erfindun g der Nation . Zur Karrier e eines erfolgreichen Kon-
zepts. Frankfurt/M . 1991, 80. 
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kulturell e Leistunge n zu untermauer n suchten 2 4. Dadurc h wurde n neu e Kräfte frei-
gesetzt, größere Gestaltungsräum e erschlossen un d zusätzlich e finanziell e Mitte l 
bereitgestellt , die in dieser Zei t sonst wohl kaum für künstlerisch e Zwecke hätte n 
genutz t werden können . Di e Symbiose mi t den Nationalbewegunge n engte aber 
gleichzeiti g den kreativen Spielrau m der Kuns t ein , da viele Kulturpolitike r die Künst -
ler direk t für ihre nationalpolitische n Ziele einspannten , ihne n also die For m un d den 
Inhal t ihres Schaffens vorschreibe n wollten . 

Bedeutend e Kuns t resultier t seit der Renaissanc e in der Regel aber nich t aus vor-
gegebenen Programmen . Vielmehr entspring t sie der schöpferische n Kraft einzelne r 
Persönlichkeiten , die ihre Werke nich t selten im Widerspruc h zu den gegebenen Tat -
sachen un d vorgeschriebene n Verhaltensweise n entwickeln , weil ihne n dara n gelegen 
ist, feststehend e Wirklichkeitsbilde r imme r wieder in lebendige n Forme n aufzulösen 
un d neu zu gestalten , um Ursprüngliche s im Gegenwärtigen , Selbst-Wahr-Genomme -
nes im Allgemeinen zum Ausdruc k zu bringen . Politisch e Ziele könne n dabei durchau s 
zu Antriebskräfte n ode r Impulsgeber n künstlerische r Arbeit werden , wenn sie mitper -
sönliche n Erfahrunge n im Einklan g stehen ; als bloße formal e ode r inhaltlich e Forde -
runge n vorgetragen , berühre n sie jedoch schon deshalb nie den Gestaltungsgrun d 
wirklicher Kunst , weil hier das Was (der Inhalt ) un d das Wie (die Form ) so untrennba r 
miteinande r verknüpf t sind, daß erst infolge des Werkprozesse s der Inhal t durc h die 
For m un d die For m durc h den Inhal t Konture n gewinnen . 

Deshal b ist es geradezu abwegig, wie dies in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhundert s -
unte r extreme n Bedingunge n gerade aber auch in unsere m Jahrhunder t -  geschehe n 
ist, von den Künstler n Werke mi t nationale m Charakte r einzuforder n un d die Qualitä t 
ihre r Arbeiten dara n zu messen , inwieweit sie dieser Forderun g nachgekomme n sind 
ode r nicht . 

Wie jede ander e Kunstgattun g kan n auch die Musi k ihrem Wesen nach nich t „natio -
nal " sein. Sie vermag lediglich nebenher zur Entwicklun g un d Etablierun g eine r natio -
nalen Gesellschaf t beizutragen . D a der Besitz einer eigenen Musikkultu r eines der 
Element e war, mit dene n die Tscheche n ihre n Anspruc h auf Gleichstellun g mit 
den bereit s etablierte n Natione n zu bekräftigen suchten , betätigte n sich die tschechi -
schen Kompositione n automatisc h als „Botschafter " ihre r Nation , wenn sie Werke von 
internationale m Ran g schufen , die auch im nichtslavische n Ausland Anerkennun g 
fanden . Di e übrigen europäische n Gesellschafte n wußte n Anfang der sechziger Jahr e 
fast gar nicht s über die Tschechen ; oft wurde n diese für Deutsch e gehalten . Durc h die 
Vermittlun g der österreichische n Publizisti k sahen die Westeuropäe r sie als den küm -
merliche n Rest eines untergegangene n Volkes an , das keine Existenzberechtigun g 
meh r hatte . Wenn die Tscheche n überhaup t zur Kenntni s genomme n wurden , sah 
man hera b auf ihre ländliche n Bräuche , die ma n mit primitive r Lebensfor m gleich-
setzte , un d ihre nich t an die Modern e angepaßt e Sprache , die angeblich „für eine 
höher e Entwicklun g ungeeignet " war. So war die Ansicht weit verbreitet , die Germa -
nisierun g sei das Beste, was den Tscheche n passieren könne 2 5 . Vor diesem Hinter -

P r a ž á k : Smetanov y spěvohry IV, 286 f. - B a r t o š : Prozatímn í divadlo 14. - N e j e d l ý : 
Smetan a 61. 
U r b a n : Česká společnos t 155ff. -  Ders . : Otázka 10f. -  B a r t o š : Prozatímn í divadlo 
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grund müssen die tschechische n Anstrengungen , die kulturell e Gleichwertigkei t ihre r 
Natio n zu demonstrieren , gesehen werden . Gelunge n ist das bis 1918 nu r den Kom -
positione n von Smetan a un d Dvorak , die seit 1892 mi t wachsende m Erfolg im Aus-
land aufgeführ t wurden . 

In den sechziger un d siebziger Jahre n wurde die Hauptaufgab e des tschechische n 
Musikleben s darin gesehen , einen Beitra g zur innere n Konsolidierun g der Natio n un d 
zu ihre r Abgrenzun g nac h auße n zu leisten . Infolge der politische n Ohnmach t der 
Natio n fiel die Aufgabe, den Emanzipationsproze ß voranzutreiben , fast ausschließ -
lich der Kultu r zu . Da s geschah in erster Linie durc h den Ausbau Prags zur tschechi -
schen Kulturhauptstadt , wobei regelmäßige Konzert -  un d Opernaufführunge n eine 
entscheidend e Rolle spielten . 

Di e Musi k fördert e die Entwicklun g hin zur nationale n Identitä t vor allem durc h 
den Aufbau eines breite n Repertoire s an tschechische n Singspielen un d Chören . Di e 
Instrumentalmusi k stand bis zur Uraufführun g von Smetana s Mein Vaterland im 
Jahr e 1882 ganz im Schatte n der Vokalmusik , was vor allem dara n lag, daß die 
„sprachlosen " Musikforme n nich t ohn e weiteres für sich in Anspruc h nehme n konn -
ten , national e Kunstwerk e zu sein. Di e Kulturpolitike r hatte n deshalb an Oper n un d 
Chöre n das größt e Interess e un d gaben hier den Komponiste n dre i Muste r vor: die 
große historisch e Oper , das volkstümlich e Singspiel un d den Männerchor . U m die 
Tonkünstle r stärker zu motivieren , Werke dieser Art zu schaffen, setzte Gra f Jan 
Harrac h Anfang 1861 zwei Preise in Höh e von je 600 Gulde n für die Kompositio n der 
besten historische n bzw. volkstümliche n (prostonárodní) Ope r aus 2 6 . 

De r historische n Ope r wurde die Aufgabe zugeteilt , Ereignisse aus der von den 
Tscheche n vereinnahmte n Geschicht e des Königreiche s Böhme n darzustellen , um auf 
diese Weise zur Entwicklun g der nationale n Identitä t beizutragen . Von den zweiund -
vierzig Oper n mit tschechische n Libretti , die zwischen 1862 un d 1884 in Pra g zur 
Aufführun g gelangten , behandel n aber nu r neu n ein Them a aus der böhmische n 
Geschicht e ode r Mythologie . D a aber die Qualitä t un d der Erfolg dieser Werke ins-
gesamt nu r gering waren , habe n sie zur Entwicklun g un d Etablierun g der National -
geschicht e kaum etwas beigetragen 27. 

Dagegen entwickelt e sich die volkstümlich e Ope r zum bevorzugte n Genr e des 
tschechische n Musiktheaters , wobei Smetana s Verkaufte Braut zum Prototy p dieser 
Kunstgattun g wurde . Im Sog ihres Erfolges -  sie erlebt e 1882 bereit s ihre hundertst e 
un d 1927 die tausendst e Prage r Aufführun g - entstande n viele Werke von ähnliche m 
Zuschnitt 2 8. De r Aufstieg dieses Werks zum Leitbild für die tschechisch e Opern -

16. - G a r v e r : Young Czech Part y 9f. - R o s d o l s k y , R . : Friedric h Engels und das Pro -
blem der geschichtslosen Völker. Archiv für Sozialgeschicht e 4 (1966) 87-282. 

2 6 De r Text der Ausschreibun g ist abgedruck t in Kritické dílo Bedřich a Smetan y 1858-1865 
[Das kritische Werk Bedřich Smetana s 1858-1865]. Hrsg. v. V.Jarka . Prah a 1948, 26f. -
Zu den Schwierigkeiten bei der Funktionalisierun g von Instrumentalmusi k im nationale n 
Sinne vgl. Vít, Petr : Hudb a v program u českého národníh o hnut í doby předbřeznov é a po 
Říjnovém diplom u [Die Musik im Program m der tschechische n Nationalbewegun g im Vor-
märz und nach dem Oktoberdiplom] . In : Povědom í tradic e v novodob é české kultuře.Dob a 
Bedřich a Smetany . Prah a 1988, 54-64. 

27 P r a ž á k : Smetanov y spěvohry passim. - H o s t i n s k ý : Smetan a 94 f. 
2 8 P r a ž á k : Smetanov y spěvohry I, 190f., IV, 116f. -  N e j e d l ý : Smetan a 145, 153-158. 
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kompostitio n ha t das Übergreife n der Auseinandersetzunge n über das Wesen der 
nationale n Kuns t von der Literatu r auf die Musi k begünstigt 29. 

Di e Dominan z des volkstümliche n Element s in der Kuns t war von Anfang an eine 
der beiden heiß umstrittene n Grundpositione n innerhal b der kulturpolitische n Rich -
tungskämpfe , die bereit s 1836 nac h dem Erscheine n von Kare l H.Mácha s Gedicht -
ban d Máj aufgeflammt , infolge der Revolutio n von 1848 zunächs t aber wieder in den 
Hintergrun d getrete n waren . Seitde m schwelte dieser Meinungsstrei t in der tschechi -
schen Gesellschaft , bis er End e der sechziger Jahr e erneu t ausbrac h un d nu n in der 
Presse mit großer Heftigkei t ausgetragen wurde . Erst in den achtzige r Jahre n konnte n 
sich imme r meh r die Befürworte r einer weltoffenen Kunstauffassun g durchsetzen . In 
dem Maße , wie sich die tschechisch e Gesellschaf t wirtschaftlich , sozial un d politisc h 
konsolidierte , fand sie zunehmen d zu eine r Selbstverständlichkeit , die es ihr ermög -
lichte , sich auch auf kulturelle m Gebie t für die internationale n Entwicklunge n zu öff-
nen . Ein wichtiger Meilenstei n auf diesem Weg war die Veröffentlichun g des Manife-
stes der Tschechischen Moderne im Jahr e 189530. 

De r Strei t über die Gestaltungsgrundlage n der tschechische n Musi k war Teil dieser 
allgemeine n Auseinandersetzung . Di e „Isolationisten " wollten den besondere n Cha -
rakte r der tschechische n Musi k stärken , um sie vor „Überfremdung " zu schützen ; 
Einflüsse von auße n hielte n sie nu r dan n für zulässig, wenn sie aus eine r andere n slavi-
schen Kultu r stammten . Ihr e Gegner , für die es nu r eine einzige „Weltkunst " gab, ver-
folgten stat t dessen das Ziel , die tschechisch e Musi k dem westeuropäische n Nivea u 
anzupassen . Da s war aber nu r möglich , wenn sich die Komponiste n gegenüber allen 
wichtigen Neuerunge n im Musiklebe n offen zeigten . Da s bracht e ihne n seitens der 
„Nationalpuristen " den Vorwurf ein, nac h eine r „kosmopolitischen " Kuns t zu stre-
ben un d die Natio n in ihre r Entwicklun g hin zur Eigenständigkei t zu behindern . Di e 
Vertrete r des Modell s einer offenen Kultu r wollten aber gerade umgekehr t durc h die 
Produktio n von Kunstwerke n internationale n Range s zeigen, daß die Tscheche n in 
dieser Hinsich t ein gleichwertiges Mitglied in der Gemeinschaf t der europäische n 
Kulturnatione n wären . Di e konsequent e Abschottun g des Musikleben s hätt e dagegen 
nu r zu einem abgestandene n Provinzialismu s un d zur Bestätigun g des weitverbreite -
ten Vorurteil s geführt , daß die Tscheche n zu herausragende n Kunstleistunge n nich t 
fähig seien 31. 

Di e Vorstellung , daß die Tscheche n ohn e jeglichen Einflu ß von auße n eine nu r 
ihre m Wesen entsprechend e Hochkultu r entwickel n müßten , hatt e ihre Wurzeln im 
Denke n Johan n Gottfrie d Herders , der in der zweiten Hälft e des 18. Jahrhundert s 
davon ausgegangen war, alle Menschen , die über eine gemeinsam e Muttersprach e ver-

Kritické dílo 26 f. - P r a ž á k : Smetanov y spěvohry I, 92 ff. 
H e l f e n : Die schöpferisch e Entwicklun g 112 f. - V í t : Hudb a 60f. - V i k t o r a , Viktor: 
Česká literatur a v souvislosti 80. a 90. let 19. století [Die tschechisch e Literatu r im Zusam -
menhan g der 80er und 90er Jahre des 19. Jahrhunderts] . Sborník referátů druhéh o Sympozia 
o českém architektu , staviteli, zakladatel i nadán í a podporovatel i věd a uměn í Josefu Hlávkovi. 
Bd. 1. Prah a 1990, 81-86. - U r b a n : Česká společnos t 132ff. 
H e 1 f e r t : Die schöpferisch e Entwicklun g 108f. - G a r v e r : The Young Czech Part y 368, 
Anm. 10. 
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fügten, seien auch Teil desselben Volkes. Jede dieser Gemeinschafte n hatt e seiner Mei -
nun g nac h einen Anspruc h darauf , sich in einem eigenen Staatswesen , dem National-
staat, frei entfalte n zu können . Den n für Herde r besaß jedes Volk einmalig e Vorausset-
zungen für eine eigenständig e Entwicklung . Daz u gehörte n nebe n der Sprach e auch 
die unterschiedliche n geographischen , klimatischen , genetische n un d historische n 
Gegebenheiten . De r aus all diesen Faktore n gemeinsa m bestehend e „code " sollte 
schließlic h bestimmen d dafür sein, welchen spezifischen historische n Auftrag eine 
Natio n zu erfüllen hatte . De r Menschheitsgeschicht e lag nac h Herder s Ansicht ein 
göttliche r Plan zugrunde , zu dessen Verwirklichun g jedes Volk durc h seine national e 
Eigenar t einen Beitra g zu leisten hatte . Dadurc h blieb sein Eigenwer t unabhängi g von 
der erreichte n kulturelle n Entwicklungsstufe , weil diese jetzt nu r den zeitliche n 
Abstand bis zum Eintrit t jener Phas e verdeutlichte , in der es selbst dazu in der Lage 
sein würde , gestalten d in den Geschichtsproze ß einzugreifen . Da s Bewußtsein , eine 
historisch e Mission zu besitzen , die von keine r andere n sprachlich-kulturelle n 
Gemeinschaf t übernomme n werden konnte , erhöht e das Selbstwertgefüh l der Eth -
nien , die noc h um ihre Anerkennun g als Natio n kämpfe n mußten . Da s galt besonder s 
für die slavischen Völker, denen , wie Herde r in seinem „Slavenkapitel " erläuter t hatte , 
die Zukunf t gehöre n werde , weil seiner Meinun g nac h die europäische n Nationen , 
die bislang eine führend e Rolle gespielt hatten , scho n bald von der Bühn e abtrete n 
würden 3 2 . 

Diese Idee n habe n die „Erwecker " -  un d hier vor allem Dobrovský , Kollá r un d 
Šafařík -  den Tscheche n vermittelt . Von Palack ý un d Havlíče k ist darau s dan n eine 
Art Naturrech t auf staatlich e Selbständigkei t für ihre Natio n konstruier t worden . Zu r 
Durchsetzun g dieses Anspruch s griff die tschechisch e Politi k zwar bis zur Jahrhundert -
wende hauptsächlic h auf den Staatsrechtsgedanke n zurück , der Inhal t des tschechi -
schen Nationalbewußtsein s war aber in viel stärkere m Maß e von den Vorstellunge n 
Herder s geprägt. Da s wird nich t zuletz t durc h den Aufwand deutlich , mit dem die 
Erforschun g der sprachlich-kulturelle n Besonderheite n un d dere n Propagierun g im 
Rahme n des Nationsbildungsprozesse s betriebe n wurden 3 3 . 

Da s isolationistisch e Kulturmodel l war also die Folge der Übertragun g von Herder s 
Idee n auf die Kunst . Inde m ma n davon ausging, daß jede Natio n über ein eigenes 
Potentia l für eine kulturell e Leistun g verfüge, die nu r von ihr erbrach t werden könn e 
un d für die Weltkultu r unverzichtba r sei, gelangte ma n fast automatisc h zu der 
Schlußfolgerung , jedes Volk habe diesen seinen ganz spezifischen Beitra g zu leisten 
un d dürfe nich t wiederholen , was ander e Natione n scho n vor ihm geschaffen hatten . 
Fü r Herde r waren vor allem die Gesänge , Erzählunge n un d Tänz e eines Volkes der 
Schlüssel zu seiner Kultur . Er sah darin das „Archi v des Volkes", in dem sich sein 
Charakter , seine Empfindunge n un d seine Geschicht e widerspiegelten . Di e Vor-

S u n d h a u s s e n , Holm : Der Einfluß der Herdersche n Ideen auf die Nationsbildun g bei den 
Völkern der Habsburge r Monarchie . Münche n 1973, 26-53 . 
S u n d h a u s s e n : Einfluß 33 f. - M a s a r y k , T.G. : Die Weltrevolution . Erinnerunge n und 
Betrachtunge n 1914-1918. Berlin 1925, 517 und 524. - R e n n e r , Hans : Studien zum tsche-
chischen Frühnationalismus . Motivationen , Anfänge und Initiatore n der tschechische n 
Wiedergeburt . Erlangen-Nürnber g 1974, 241. 
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denke r der tschechische n Nationalbewegun g leitete n darau s die Vorstellun g her , daß 
die Erforschun g der Volkskultur die Voraussetzun g für die Entwicklun g der eigenen 
nationale n Identitä t sei un d die Kuns t eine r Natio n die für sie spezifischen volkstüm -
lichen Element e zu verarbeite n habe 3 4 . 

Z u Beginn der sechziger Jahr e war es die unumstößlich e Meinun g aller maßgeb -
lichen tschechische n Kulturpolitiker , daß sich die Entwicklun g der nationale n Musi k 
an den Volksliedern orientiere n müsse 3 5. Sie wurde n darin unterstütz t von den vielen 
mittelmäßige n Tonsetzer n un d komponierende n Dilettanten , die das Aufblühen der 
tschechische n Gesellschaf t zutage förderte . Diese wollten die Nachahmun g slawischer 
Volkslieder zum Prima t der tschechische n Kunstmusi k erheben . Di e Führe r der 
Nationalbewegun g waren dami t einverstanden , ging es ihne n doc h nich t um die För -
derun g der Kuns t an sich, sonder n um ein zusätzliche s Propagandamittel . Durc h die 
Symbiose mi t der nationale n Politi k beherrscht e die provinziell e Kunstauffassung , die 
sich an der Volksmusik orientierte , bereit s Anfang der sechziger Jahr e derar t die 
Kunstszene , daß jene Komponisten , die einen internationale n Standar d forderten , fast 
zwei Jahrzehnt e benötigten , um ihre Vorstellunge n durchsetze n zu können 3 . 

Da s hin g nich t zuletz t dami t zusammen , daß sich im Herbs t des Jahre s 1871 die 
Träum e der Tscheche n von eine r Wiederherstellun g des böhmische n Königreich s im 
letzte n Momen t zerschlagen hatte n un d sich die föderalistische n Tendenze n seitdem 
wieder verstärkte m Druc k aus Wien ausgesetzt sahen . In dieser schwierigen , von Ent -
täuschun g un d Kleinmu t geprägten Situatio n schraubt e die tschechisch e Gesellschaf t 
ihre kulturpolitische n Absichten wieder stark zurück . Di e enggefaßten un d provin -
zialistische n Ziele , die in Konkurren z zum deutsche n Kulturlebe n in Pra g entwickel t 
worde n waren , gewanne n wieder an Attraktivität , da sie leichte r zu erreiche n waren 
als das kulturell e Nivea u der etablierte n europäische n Nationen 3 7 . 

Di e starken Spannungen , die in diesen Jahre n die tschechisch e Gesellschaf t 
beherrschten , entlude n sich imme r wieder auch in endlose n Wortgefechte n über die 
Grundlage n eine r nationale n Opernproduktion . Di e Auseinandersetzunge n über den 
Charakte r der Nationalmusik , die zu Beginn der sechziger Jahr e in den Salon s un d 
Kasino s geführt worde n waren , wurde n nu n von zwei kulturpolitische n Lagern in 
verschärfte r For m über die Presse ausgetragen , wodurc h sie zur Angelegenhei t der seit 
1860 imme r intensive r kommunizierende n nationale n Öffentlichkei t wurde n . 

S u n d h a u s s e n : Einfluß 29-43 . 
Nejedlý und Pražá k vermittel n den Eindruck , als hätte n die Alttscheche n den Prima t des 
Volksliedes vertreten , währen d die Jungtscheche n für eine weltoffene Kunst eingetrete n 
seien. Das stellt eine grobe Vereinfachun g dar. Die Grenz e verlief vielmehr quer durch die 
Parteie n und auch durch die Umělecká beseda. G a r v e r : The Young Czech Part y 65f. -
Peša t : Místo 141 f. und 148. - U r b a n : Česká společnos t 362 f. - V i k t o r a : Česká litera-
tura 83. - V í t : Hudb a 57. 
P r a ž á k : Smetanov y spěvohry I, 70 ff. - S u n d h a u s s e n : Einfluß 139, Anm. 555-559. -
P e č m a n , Rudolf : Obrozensk é myšlenky o slovanském zpěvu [Gedanke n im Rahme n der 
Wiedergebur t über den slavischen Gesang] . In : Svazky - vztahy - paralely. Ruská a česká 
hudba . Brno 1973, 123-126. -  Ví t : Hudb a 57. -  H e 1 f e r t : Die schöpferisch e Entwicklun g 
111-114. 
B a r t o š : Národn í divadlo 232 f. - B a r t o š : Prozatímn í divadlo 293. 
Ví t: Hudb a 6 0 f . - H o s t i n s k ý : Smetan a 152 f. und 286 f. - B a r t o š : Prozatímn í divadlo 
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Erst als diese Debatt e Mitt e der siebziger Jahr e in einer Diskussio n über die Gestal -
tungsprinzipie n der tschechische n Kuns t insgesamt aufging, flauten die Richtungs -
kämpfe im Musikbereic h allmählic h ab. Da s lag daran , daß im Mittelpunk t dieser 
Diskussio n von Anfang an literarisch e Frage n gestande n hatten ; allein die an Rei -
bungsfläche n reich e Persönlichkei t un d das engagiert e Wirken Smetana s machte n den 
Strei t über das tschechisch e Musiklebe n für vier Jahr e zu einem Gegenstan d öffent-
lichen Interesses . Smetana s Rücktrit t vom Kapellmeisteram t un d sein Fortgan g aus 
Pra g entzoge n dieser ganz auf ihn zugeschnittene n Kontrovers e ihre Grundlage ; eine 
derar t beherrschend e Stellun g im Kulturbetrie b der böhmische n Hauptstad t erreicht e 
in den folgenden Jahre n kein andere r Musike r mehr 3 9 . 

Mi t der gesundheitlic h bedingte n Aufgabe seiner Leitungstätigkei t an der Ope r des 
Interimstheater s am 31. Oktobe r 1874 - Smetan a war binne n dre i Monate n völlig 
ertaub t -  schien seine Karrier e beende t zu sein. Doc h es kam anders . Di e plötzlich e 
Krankheit , der Verlust der har t erkämpfte n berufliche n un d gesellschaftliche n Stel-
lung sowie der von materielle r No t erzwungen e Rückzu g aufs Lan d machte n Smetan a 
zur tragische n Figur . Seine Fähigkeit , trotzde m weiterzukomponieren , tru g ihm bald 
die Anerkennun g als Geni e ein -  der Vergleich mit Beethove n drängt e sich geradezu 
auf. Seine Freund e un d Bewundere r nutzte n diese Ausgangsbasis für eine Kampagne , 
die Smetan a an zentrale r Stelle im nationale n Bewußtsein veranker n sollte. Sie konnte n 
dabei auf den unbestreitbare n Aufschwung verweisen, den das Prage r Musiklebe n 
währen d seiner Kapellmeistertätigkei t genomme n hatte 4 0 . Otaka r Hostinsk ý verlieh 
ihm darübe r hinau s die Aura eines Märtyrers , inde m er einen direkte n Zusammenhan g 
zwischen der von einem Nervenleide n ausgelösten Ertaubun g un d den jahrelange n 
permanente n groben Attacke n auf Smetan a herstellte 41. 

Smetan a profitiert e auch von der sich seit dem Tod e Palacký s im Jahr e 1876 abzeich -
nende n Versöhnun g zwischen Jung - un d Alttschechen . Dere n 1873 offen ausgebro-
chene r Strei t hatt e sich nachteili g auf das kulturell e Leben der Tscheche n in Pra g aus-
gewirkt42. Di e Erfolge, die seit 1879 aus der Beteiligun g an der Regierungspoliti k 
resulierten , riefen bei den Tscheche n ein Gefüh l der nationale n Stärk e hervor , das sich 
in symbolische r For m zu artikuliere n suchte . Diese r Wunsch , das gestiegene Selbst-
bewußtsein in herausragende n nationale n Leistunge n zu spiegeln, war eine wichtige 
Voraussetzun g für Smetana s Aufstieg zum „Nationalkomponisten" . 

Diese r Proze ß wurde von seinen in der Umělecká beseda konzentrierte n Anhän -
gern gesteuert . Dere n Musikabteilun g veranstaltet e zahlreich e Konzert e un d Vor-
tragsabende , die vorrangig der Verbreitun g von Smetana s Werken un d Idee n dien -
ten 4 3 . Auch hier war Otaka r Hostinský , der den Komponiste n währen d des „Opern -
kampfes" gemeinsa m mit Jan Nerud a un d Ludeví t Procházk a in den Zeitschrifte n 
Dalibor un d Lumír  verteidigt hatte , die treibend e Kraft . Hostinský , der 1883 zum 
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Professo r für Ästhetik an die Karls-Universitä t berufen wurde , ha t sich bis zu seinem 
To d im Jahr e 1910 imme r wieder daru m bemüht , der Perso n un d dem Werk Smetana s 
Geltun g zu verschaffen. Wenn ihn dabei auch ander e Freund e des Komponiste n unter -
stütz t haben , so mu ß doc h Hostinsk ý als der eigentlich e Urhebe r des Mytho s von Sme-
tan a als dem „Begründe r der tschechische n Nationalmusik " angesehe n werden . Er ha t 
ihn zum Symbo l für den musikalische n Fortschrit t erhobe n un d unermüdlic h für dessen 
Kunstauffassun g geworben , die er freilich auch mi t seinen eigenen Idee n anreichert e 4 4 . 

Di e Weiche n dafür , daß ihn seine Anhänge r zum „Nationalkomponisten " stilisie-
ren konnten , ha t Smetan a mit seinem Spätwer k gestellt. Bis auf die letzt e Ope r Die 
Teufelswand fande n alle seine Stücke , die zwischen 1875 un d 1884 uraufgeführ t wur-
den , beim Publiku m begeistert e Aufnahme 4 5. Dadurc h stieg sein Ansehen als Kom -
ponis t in der zweiten Hälft e der siebziger Jahr e bereit s so sehr , daß die gesellschaft-
lichen Ehrunge n imme r meh r zunahmen ; Smetan a wurde Ehrenbürge r zahlreiche r 
Gemeinden , viele national e Vereine erklärte n ihn zu ihre m Ehrenmitglied , un d 1880 
feierte seine Geburtsstad t Leitomisch l ihre n berühmte n Soh n mi t der Enthüllun g eine r 
Gedenktafel 46. 

Di e Erfolge der achtzige r Jahre , insbesonder e die Einweihun g beider Nationalthea -
tergebäud e mit seiner Ope r Libuše,  brachte n Smetan a den endgültige n Durchbruch . 
Nac h dem Triumph , den er 1881 mi t dieser nationale n Festope r hatt e feiern können , 
sah er sich bereit s als „Nationalkomponist" 4 7. Smetana s gestiegene Popularitä t zeigte 
sich auch an der Feie r der hundertste n Aufführun g der Verkauften Braut am 5. Ma i 
1882, der Gründun g der Gesellschaft der Smetana-Verehrer  im selben Jahr 4 8 un d der 
offiziellen Ernennun g zum Komponiste n des Nationaltheater s 18834 9. Entscheiden -
den Antei l daran , daß Smetan a bereit s zu Lebzeite n in die Rolle des „Nationalkompo -
nisten " hineinwachse n konnte , hatt e schließlic h der Zyklus Mein Vaterland, der als 
Gesamtstüc k erstmal s am 5. Novembe r 1882 zur Aufführun g gelangte 50. 

Da s national e Pathos , das diese sechs sinfonische n Dichtungen , aber auch die 
Oper n Die verkaufte Braut un d Libuše tschechische n Zuhörer n heut e noc h ver-
mitteln , ha t Smetan a zu einem Symbo l werden lassen für das modern e tschechisch e 
Kunstschaffen . Mi t diesen dre i Werken erfüllte er die beiden Hauptforderungen , die 
von der Nationalbewegun g an die Entwicklun g der neue n Hochkultu r gerichte t wur-
den : sie stande n auf einem hohe n künstlerische n Nivea u un d brachte n gleichzeiti g im 
höchste n Maß e national e Inhalt e zum Ausdruck . 

Die verkaufte Braut vermittelt e den nac h ihre n Wurzeln suchende n Prage r Intel -
lektuelle n eine romantisch e Verklärun g des Leben s auf dem Lande , wo sich ihre r 

Ottů v slovník naučný . Illustrovan á encyklopaedi e obecnýc h vědomostí . Bd. 11. Prah a 
1889-1943, 676. -  Československý biografický slovník. Prah a 1992, 232. 
1875: Vyšehrad und Moldau; 1876: Aus Böhmens Hain und Flur sowie Der Kuß; 1877: 
Šárka;  1878: Das Geheimnis; 1879: Streichquartet t Nr . 1 Aus meinem Leben; 1880: Tábor 
und Blaník; 1881: Libuše; 1882: Der gesamte Zyklus Mein Vaterland; 1884: Streichquartet t 
Nr . 2 und Prager Karneval. - B a r t o š : Prozatímn í divadlo 383-396. 
P r a ž á k : Smetanov y spěvohry IV, 25 ff. -  B a r t o š : Smetan a 105 und 110 f. 
Ebenda301 . 
Š i lhán : Hudebn í odbor 105 f. 
Šube r t : Národn í divadlo, Anhang. 
Bar to š : Smetana 319f. 
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Ansicht nac h die tschechisch e Eigenar t über die gesamte dreihunder t Jahr e dauernd e 
Zei t der nationale n „Finsternis " hinwe g unverfälsch t hatt e erhalte n können . 

Mi t Mein Vaterland bracht e Smetan a den Anspruc h der Tscheche n auf Böhmen , 
seine Geschicht e un d seine Landschaften , durc h die Musi k für jederman n verständlic h 
zur Sprache : Da s Klangbild Vyšehrad beschreib t das Burgleben zur Zei t der mythi -
schen Begründe r des Přemyslidengeschlechts . Da s zweite Tongedich t schilder t den 
Lauf der Moldau durc h Böhme n von der Quell e bis zur Mündung . Šárka  erzähl t die 
Geschicht e einer tschechische n Amazone , die in den Wäldern südlich der noc h jungen 
Burg Vyšehrad ihr Unwese n getrieben habe n soll. Aus Böhmens Hain und Flur ist eine 
Hommag e an die heimatlich e Natu r un d Landschaft . Tábor schilder t den Untergan g 
des Hussitenheere s in der Schlach t von Lipany , das der Sage nac h aber nich t vernichte t 
wurde , sonder n sich in den Berg Blaník  rette n konnte , wo es seitdem überdauert , um 
in der Stund e der höchste n No t unte r Führun g Wenzels des Heilige n die Heima t zu 
retten ; im Schlußsat z der sinfonische n Dichtun g hör t ma n diese Streitmach t heran -
marschieren . 

Ausdrucksvollstes Manifes t nationale r Zuversicht , das die tschechisch e Kuns t her -
vorgebrach t hat , un d Höhepunk t der gleichnamige n Festope r ist die Prophezeiun g 
der Libuše: 

Un d weiter? Das verhüllt dem Aug' ein Nebelschleier/un d vieles bringt er dem betrübte n 
Blicke,/düst'r e Geheimniss e -  Verdammnis!/Doc h was sich auch begeben mag,/da s fühl' ich 
in der Seele tiefsten Tiefen:/Mei n teures Tschechenvol k wird niemal s untergeh'n,/de r Höll e 
Schrecke n wird es glorreich Sieger sein! 

Smetan a ha t nich t nu r im Rahme n der Nationalbewegun g an führende r Stelle das 
tschechisch e Musiklebe n mitorganisiert , sonder n mit seiner Musi k auch zur Entwick -
lung eine r neuen , nationale n Gefühlslag e beigetragen , die den Rahme n für die Konso -
lidierun g der tschechische n Gesellschaf t am End e des 19. Jahrhundert s gebildet hat . 
Durc h den Erfolg einiger seiner Werke im Ausland tru g er außerde m maßgeblic h zur 
internationale n Anerkennun g der Existen z eine r tschechische n Natio n bei. Ungeach -
tet der Tatsache , daß Smetana s Rolle bei der „Begründun g der tschechische n Musik " 
vorrangig von seinem Strebe n nac h berufliche m Erfolg un d sozialer Absicherun g 
geprägt war, wurde er von der tschechische n Politi k vereinnahm t un d von seinen 
Anhänger n zum nationale n Symbol stilisiert. 

Ein e solche Symbiose von Politi k un d Kuns t war nu r möglich , weil sich in der Zei t 
zwischen Oktoberdiplo m un d Staatsgründun g die Massenphas e der Nationalbewe -
gung mit der Hochphas e der musikalische n Romanti k deckte . Den n allein diese Art 
von Musi k konnt e das national e Patho s angemesse n vermitteln . 

Währen d des Erste n Weltkrieges mobilisiert e die tschechisch e Natio n all ihre Kräfte 
-  auch die der Kuns t -  für das Ziel der Eigenstaatlichkeit . D a die österreichische n 
Behörde n ander e national e Kundgebunge n nich t zuließen , entwickelte n sich Smetana s 
Kompositione n aufgrun d der mit ihne n transportierbare n Inhalt e zu einem zentrale n 
Propagandamitte l für die tschechisch e Bewegung. In diesen Jahre n etabliert e sich 
Smetan a endgülti g als „Nationalkomponist" , un d seine Musik wurde ein fester 
Bestandtei l des tschechische n Nationalbewußtseins 51. 

N e j e d l ý : Smetana 77f. 



S C I E N C E A N D P O L I T I C S : 

T H E R I S E A N D F A L L 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 

Fo r forty years, from 1952 to 1992, th e Czechoslova k Academ y of Science s 
bestrod e researc h and scholarshi p in Czechoslovaki a like a colossus. Close links with 
th e highest echelon s of th e Communis t Part y of Czechoslovaki a assured it ampl e 
funds and enviable prestige after th e style of its archetype , th e Soviet Academ y of 
Sciences . Th e Privileges accorde d its elite, th e "academicians " and thei r staffs, enable d 
it to recrui t th e best and brightes t talents . Dubbe d th e country' s "suprem e scientific 
institution " in th e lawscreatingit , th e Academ y (Československáakademievěd: ČSAV) 
was assigned th e mission of providin g th e scientific know-ho w to build a socialist society 
accordin g to goals set by th e Communis t Party . I t was to assist th e Party , th e State , and 
thei r economi c and social organ s in reachin g thos e goals and to systematicall y improv e 
"the materiá l and cultura l Standard s of th e workin g peopl e in particular 1." 

Despit e its imposin g f acade , th e ČSAV was criticize d by person s outsid e its rank s and 
even by some of its member s as bloated , inef ficient , and wastef ul, an enclave of of hierar -
chica l privilege tha t violated tru e socialist ideals. After August 1968 and th e onse t of 
"normalization, " researc h worker s who refused to endors e th e Soviet-le d Warsaw 
Pac t invasion were dismissed in widespread purges or emigrated . The y were replace d 
by part y hack s and opportunists , or by youn g scientist s to whom employmen t in 
thei r profession s was thei r first priority . When th e communis t monopol y on power 
was shattere d in Novembe r 1989, th e ČSAVs budget , personnel , and program s were 
progressively curtaile d unde r a ne w governmen t oriente d towar d a marke t econom y 
and privateproperty , andawayfrompublicsubsidieso f cultura l and educationalinstitu -
tions . 

O n 1 Januar y 1993, Czechoslovaki a was divided int o two sovereign states . Th e ČSAV 
was dissolved as a forma l country-wid e Organizatio n and th e Czec h an d Slovák Acade-
mies becam e legally independen t of each other , as the y had been in thei r Operation s for 
man y years. On e par t becam e th e Academ y of Science s of th e Czec h Republi c (AV ČR) , 
encompassin g Bohemia , Moravia , and Silesia, th e othe r remaine d th e Slovák Academ y 
of Science s (SAV) of th e Slovák Republic . As will be discussed here , politic s create d th e 
ČSAV, and politic s buried it. Th e poten t influenc e of politic s upo n Czec h science and 
scholarshi p lon g antedate d th e foundin g of th e ČSAV, however . Thei r developmen t 
since th e latě nineteent h Centur y shows thi s influenc e in th e fabric of thei r researc h 
establishments . 

1 See Czechoslova k Academy of Sciences 1987: Informatio n Handbook . Prague 1987, 9-10. 
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Thefirst Czech Academy of Sciences and Arts 

Th e first genuinel y Czec h nationa l scientific institutio n was th e Academ y of Scien -
ces of Empero r Fran z Josef for th e Sciences , Literatuř e and th e Arts (Česká akademie 
pro vědy, slovesnost a umění císaře Františka Josefa: ČAVU) . I t was chartere d in 1890 
and inaugurate d in Pragu e in Ma y 1891. Founde d in an era of rising nationalism , it was 
overwhelmingl y a Czec h institution ; onl y a handfu l of German s and othe r non -
Czech s were ever elected to it, and the n onl y as foreign members . In grantin g th e 
Czech s an academ y of sciences , th e imperia l Austrian governmen t played a politica l 
card , muc h as it had don ě in 1872, when it had chartere d th e Krako w Academ y of 
Learnin g to win Galicia n Polish suppor t in th e centra l parliamen t in Vienna . In th e 
1880s, leader s of th e moderate , respectabl e Old Czec h Part y campaigne d for th e estab-
lishmen t of an academ y of sciences . Th e governmen t reluctantl y agreed tha t thei r 
reques t would help th e party' s chance s in forthcomin g election s to parliament , there -
by assuring a negotiate d settlemen t to th e Czech-Germa n nationalit y strife in Bohe -
mia . When th e vociferou s nationalisti c rival Youn g Czech s defeate d th e Old Czech s 
in th e election s of Marc h 1891, th e governmen t lost its gamble. Negotiation s for a 
Bohemia n compromis e fizzled ou t in th e face of Youn g Czec h oppostion 3. 

Th e ČAVU was dominate d by Old Czech s for several decades , some of the m pro -
minen t part y member s like th e economis t Professo r Albín Bráf and th e philanthropis t 
and architec t Josef Hlávka , th e Academy' s foundin g president 4. These men resisted 
basic organizationa l change s such as addin g a fifth class of membershi p for applied 
scientists , engineers , and technologists 5. (Th e four orgina l classes were: I -  history , 
law, social sciences ; I I -  natura l sciences , mathematics , medicíně ; II I -  philology , liter-
ary histor y and criticism ; IV - fine arts , sculpture , music , architecture. ) The y also 
rejected proposal s tha t th e ČAVU form specialized institute s tha t would systematiz e 
researc h and widen th e networ k of scientist s participatin g in projects . Acceptanc e of 
these proposal s would háve brough t it closer to th e concep t of a nationa l academ y 
advance d in th e 1860s by th e eminen t Czec h physiologist and theoreticia n Jan Evange-
lista Purkyně 6 . 

Th e regulär of füll member s of th e Academy , its uppe r stratům , and th e associate 

2 O r t o n , Lawrence D .: The Role of Krakow's Academy of Learnin g in the Intellectua l and 
Nationa l Life of Partitione d Poland . East Centra l Europ a 9/1- 2 (1982) 110-123. 

3 Kann , Rober t A.: Das Nationalitätenproble m der Habsburgermonarchie . Zweite, erwei-
terte Auflage, Bd.l . Graz-Köl n 1964, 193-195. -  U r b a n , Otto : Česká společnos t 
1848-1918. Prah a 1982, 391-400. -  K o ř a l k a , Jiří: Tscheche n im Habsburgerreic h und in 
Europ a 1815-1914. Münche n 1991,152-157 . 

4 Beran , Jiří: Vznik České akademi e věd a uměn í v dokumentech . Práce z dějin česko-
slovenské akademi e věd, Seria 2B. Prah a 1989,1-83 , here 44-57. After Hlávka, only one of 
the six president s of the ČAVU was a natura l scientist (Kare l Vrba, a mineralogist) . 

5 Levora , Josef: Snahy o založen í technick é akademie . Archivní zprávy ČSAV 7/7 (1975) 
24-40; 8/8 (1976) 31-41. Fo r an overview, see Wi n t e r s, Stanley B.: Josef Hlávka, Zdeně k 
Nejedlý, and the Czech Academy of Sciences and Arts, 1891-1952. Minerva 32/1 (1994) 
53-78. 

6 P u r k y n ě , Jan E.: Sebrané spisy. Vol. 9: Věda, výchova, společnost . Studie a úvahy. Ed. 
Vladislav Krů t a and Zdeně k Hornof . Prah a 1965, 88-89.  On the contex t of Purkyne' s 
proposal , see J a n k o , Jan/Štrbáňová , Soňa: Věda Purkyňov y doby. Prah a 1988. 
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member s below them , were imbue d with th e nineteenth-centur y Centra l Europea n 
traditio n tha t exalted th e male gymnasiu m and universit y professoriat e as authorit y 
figures, especially in th e natura l sciences , law, and government 7. Numerou s profes-
sors served as expert advisors to governmen t bodie s or high civil servants, or as depu -
ties in crown land diets and parliament . But th e Academy' s member s denie d compara -
ble statu s to specialists in th e applied science s and technology , who pu t existing know-
ledge int o practic e but publishe d little and did no theoretica l research . Th e first 
woma n elected , and as a foreign member , was Mme . Mari e Curi e in 1908 Unti l th e 
Academy' s demise , only eight othe r wome n were elected ou t of 870 member s alto -
gether . Th e Academy' s origina l By-Laws did no t exclude women , but no t unti l 1923 
was thei r co-eligibilit y with men specified. 

Between the Wars 

Th e new Czechoslova k statě faced dauntin g economic , social, and technica l pro -
blems. Neithe r th e Academ y (rename d th e Czec h Academ y of Science s and Arts: 
ČAVU) no r th e universitie s had th e resource s or structure s to deal with the m fully. I t 
rested with th e governmen t to creat e specialized institute s in fields such as forestry, 
hydrology , meteorology , public health , geophysics, and even Slavistics. These insti -
tution s were staffed by expert s whose appointment s sometime s had to be approve d by 
leadin g politician s in th e governin g coalitio n of th e moment . Fe w member s of th e Aca-
dem y were associate d with these ne w institutes . In Januar y 1920, th e Nationa l Assem-
bly established th e Masary k Academ y of Work (Masarykova  akademie práce) as an 
independent , self-governin g institutio n in Pragu e authorize d to "organize technologi -
cal work" for th e public benefit 8. 

Th e Masary k Academ y of Work soon becam e th e largest and mos t importan t 
agency of engineer s and applied scientist s in th e country . Ironically , th e ma n after 
who m it was named , and who endowe d it with a gift of 1-millio n crowns , Tomá š 
G . Masaryk , who had been a professor of philosoph y since 1882 at th e Czec h Univer -
sity in Prague , was twice denie d electio n to th e ČAVU before 1914. Thi s probabl y was 
due to his unconventiona l social and politica l activism and stron g criticism of Habs -
burg Austrian domesti c and foreign policy. Fou r days before Masary k was sworn as 
Czechoslovakia' s first presiden t on 14 Novembe r 1918, th e Academ y elected him an 
honorár y member . 

Th e Czec h Academ y of Science s and Arts remaine d as it had begun : an honorifi c 
learne d society tha t recognize d distinguishe d achievement , provide d a forum for 

H a v r á n e k , Jan : Nineteent h Centur y Universitie s in Centra l Europe : Their Dominan t 
Positio n in the Sciences and Humanities . In : Bildungswesen und Sozialstruktu r in Mitteleu -
ropa im 19. und 20. Jahrhundert . Ed. V.Karad y and W.M i t t er . Köln-Wie n 1990, 9-26. 
- M c C l e l l a n d , Charle s E.: To Live for Science : Ideals and Realitie s at the Universit y of 
Berlin. In : The Universit y and the City: Fro m Medieval Origins to the Present . Ed. Thoma s 
Bende r . Ne w York 1988, 181-197. 

s Zpráva o činnost i Masarykovy akademi e práce podan á k oslavě X. výročí trvání Českoslo-
venské republiky. Ed. Emil Ž e n a t ý . Prah a 1929, 31. - P a ď o u r e k , Jan : Snahy o organi-
zování praxe československých inženýr ů v USA (20. a30. léta 20. století) . Dějin y věd a tech-
niky 25/3 (1992) 129-139. 
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member s in traditiona l disciplines , and helpe d disseminat e th e result s of thei r re-
search . I t nevěr mad e th e transitio n to th e moder n research-oriente d academ y of scien-
ces tha t Purkyn ě had envisioned . I t lacked laboratorie s and similar facilities; it main -
taine d only th e rudiment s of a library and office unti l 1936, when its library merged 
with th e Nationa l Librar y and th e Universit y Librar y in th e Klementinum 9. Th e 
geographi c outreac h of th e ČAVU was limite d because its regulär and asssociate mem -
bers were require d to live in Pragu e or nearby , eise the y coul d onl y be correspondin g 
members . Th e Academy' s incom e from th e governmenť s budget and its endowment s 
was reduce d durin g th e economi c depressio n of th e 193 Os10. Fe w of its member s ser-
ved in governmenta l or elective office between th e wars, when professiona l politician s 
ruled th e partie s with an iron hand . On e exceptio n was Bohumi l Němec , professor of 
plan t physiology at Charle s University , a regulär membe r of th e Academ y since 1908. 
H e served as a senáto r from th e part y of Nationa l Democracy , heade d th e Nationa l 
Researc h Council , and was active as a representativ e of Czec h science on internationa l 
scientific bodies 1 1. In 1935, after Masaryk' s abdication , he becam e a candidat e to suc-
ceed him against Foreig n Ministe r Edvar d Beneš 12. Mos t politicall y consciou s mem -
bers of th e CAVU belonged , like Němec , to conservativ e or centre-rightis t parties . 
No t surprisingly, th e ČAVU was attacke d as an aristocrati c remnan t from Habsbur g 
time s by left-win g critic s in th e Social Democrati c and Czechoslova k Nationa l Socia-
list parties . 

Representation from Moravia and Slovakia 

Scientist s and scholar s from Moravi a and Slovakia were barely represente d in th e 
ČAVU before 1918. The y could only hol d correspondin g membership s unless the y 
moved to Prague , an d thi s held tru e after 1918 also.Th e Academ y unde r th e ne w statě 
therefor e perpetuate d th e origina l concep t of th e Habsbur g Austrian government , tha t 
th e ČAVU would be regional , no t national , in scope . Before 1918, Moravi a had a 
technica l institut e but lacked a university . Mos t of th e 29 Moravia n member s before 
1918 had been educate d and held Jobs in Prague . Between th e wars, 54 other s from 
Moravi a were elected , bu t man y of the m remaine d in Moravi a to work at th e ne w 
Masary k Universit y in Brno . 

Obstacle s to Academ y membershi p for Slovák scholar s were substantial . Pre-191 8 
Hungaria n cultura l policy had isolated th e thi n layer of Slovák intellectual s and Pro -
fessionals from thei r fellow Slavs, and especially from th e Czechs . Ther e was n o uni -
versity of a moder n type in Slovakia unti l 1919, when th e Comeniu s (Komenský ) Uni -
versity was founde d in Bratislava. Fo r higher education , mos t Slovaks studie d in 
Budapest. Th e sole Slovák elected to th e ČAVU before 1918 was th e note d literar y 

9 P o d a n ý , Václav: Knihovn y ČAVU a KČSN od r. 1918 do vzniku ČSAV. In : Prácezději n 
české akademi e věd, Seria4/A . Ed. Magdalen a P o k o r n á . Prah a 1992, 25. 

10 Beran , Jiří/  L e v o r a, Josef: Několi k poznáme k k postaven í KČSN a ČAVU ve vědě po r. 
1918. In : Věda v Československu : 1918-1952. Prah a 1979, 409. 

11 Misková , Alena: Czechoslova k Representatio n in the Internationa l Counci l of Scientific 
Unions . Práce z dějin české akademi e věd, Seria 2/C . Ed. Alena Misková . Prah a 1993, 
3-34. 

12 W i n t e r s , Stanley B.: Science and Nationalism : The Carcc r of Bohumi l Němec . Czecho -
slovak and Centra l Europea n Journa l 10/2 (1991) 68-83. 
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schola r Jarosla v Vlček. H e becam e a professor at th e Czec h Universit y and after th e 
Firs t World War served as administráto r of th e Matica slovenská in Martin . Unti l 
1938, only six person s of Slovák birth had becom e Academ y members . Five of the m 
belonged to Class IV (th e arts) . 

With encouragemen t from th e ČAVU , th e Šafárik Learne d Societ y (Učená spoloč-
nosť Šafaříkova)  was organize d in 1926 at th e Comeniu s University . After Slovakia's 
declaratio n of independenc e unde r Naz i auspice s in Marc h 1939, th e Šafárik Learn -
ed Societ y was dissolved as a threa t to th e new statě and rename d th e Slovák Learne d 
Society . Thi s was converte d int o th e Slovák Academ y of Science s and Arts (Slovenská 
akadémia vied a umění: SÁVU) in July 1942. Th e nationalisti c Slovák politician s and 
scholar s were reactin g against Pragu e muc h as th e Pole s in th e Krako w Academ y of 
Learnin g had against Vienna' s dominanc e unde r th e Habsburg s and the n similarly 
against Warsaw in th e interwa r Polish Republic . Th e SÁVU had thre e classes: I -  spi-
rituá l science s includin g theolog y and philosophy , and th e histor y and geograph y of 
Slovakia and its law; II -  th e natura l science s plus technolog y and medicine ; II I -  th e 
fine and plastic arts , literatuře , drama , and music . Th e indigenou s Slovák academi e 
intelligentsi a was small. In 1938, of 72 professors at th e Comeniu s University , onl y 14 
were Slovaks, and of 11 universit y officials, onl y on e was Slovák13. 

Postwar shocks: 1945 to 1948 

After th e Secon d World War, th e Czec h Academ y faced an uncertai n future . It s 
presiden t since Januar y 1939, th e distinguishe d historia n Josef Šusta , who kept Czec h 
cultur e and th e ČAVU flickering durin g th e Germa n oceupation , committe d suicide 
thre e weeks after th e liberatio n of Prague . In ill health , he probabl y despaire d over 
maliciou s rumor s tha t denigrate d his activities durin g th e war 1 4 . Mos t of th e centre -
rightes t and conservativ e politica l partie s towar d which a numbe r of ČAVU member s 
incline d had been outlawe d by agreemen t between th e returning , restore d presiden t 
Beneš and th e left-win g parties . Th e communist s were ridin g high on the coattail s of 
th e Red Army and propagand a abou t thei r Service in th e wartim e resistanc e move-
ment . Th e country' s Jews had been virtually extinguishe d in Naz i deat h camps , and its 
2,500,00 0 German s were being expelled. Transportatio n was worn to th e bone , hous -
ing neglected , and th e econom y draine d from six years of Germa n oceupatio n and 
lootin g in 1945 by th e liberatin g Soviet soldiers. 

Th e postwar governmen t and Presiden t Beneš issued decree s nationalizin g natura l 
resource s and major industries , thereb y beginnin g th e transitio n to a "people' s demo -
craey" alon g socialist lines. Every institutio n was called upo n to assist in th e effort of 

T i b e n s k ý , Ján : Dějiny védy a technik y na Slovensku. Bratislava 1979,423. - 1 d e m : Speci-
fické podmienk y rozvoja védy na Slovensku v rokoch 1918-1953. Práce z dějin přírodníc h 
věd 11 (1979) 23-54. -  H a v r á n e k , Jan : Česká, polská a slovenská inteligenc e v Rakou -
sko-Uhersk u (Srovnávac í studie) . In : Česká akademi e věd a uměn í 1891-1991. Ed. Jiří 
P o k o r n ý and Jan N o v o t n ý . Prah a 1993, 29-53 . 
O d l o ž i l í k , Otakar : Moder n Czechoslova k Historiography . The Slavonic and East Eu-
ropean Review 30 (1951-52) 389. -  K u t n a r , František : Přehledn é dějiny českého a sloven-
ského dějepisectví. Vol. 2.Prah a 1977, 110. -  Vrba tý , Jaroslav et al.: Dr.Jose f Šusta. 
Průvodc e po archivníc h fondech a sbírkách 3/2 . Prah a 1990, 209. 
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reconstruction . Th e Czec h Academy , a hostage to allotment s from th e statě budget , 
had to ben d with th e wind . T o fill th e vacanc y create d by Professo r Susta' s death , its 
member s in July 1945 electe d Professo r Zdeně k Nejedl ý as th e Academy' s president . 

Nejedl ý the n was 67 years old . A musicologist , historian , and publicist , he had stud -
ied at th e Czec h Universit y at th e tur n of th e Centur y with Jarosla v Goll , Otaka r 
Hostinský , and othe r founder s of moder n Czec h humanisti c scholarship . A prolific 
scholar , his writings preserved th e concep t of Czec h histor y expressed by Františe k 
Palacký , th e great historia n of th e Czec h natio n and thei r spokesma n on th e Europea n 
stage in th e mid-ninteent h Century 15; námely , of th e ongoin g ethni c polarit y between 
th e Czech s and German s in thei r close interactio n as well as rivalry over th e centurie s 
from Hussit e time s onward . Nejedl ý was elected an associate membe r of th e ČAVU 
in 1907 and a regulär membe r in 1932; since 1919 he was a füll professor at Charle s 
University . After th e victory of th e pro-Mosco w left wing of th e Communis t Part y in 
1929, he joined th e part y and becam e th e leadin g advocat e of close contact s between 
Czec h fellow-travellin g intellectual s and th e cultura l propagandist s of th e Soviet 
Union 1 6 . 

Nejedl ý had spent th e Secon d World War as a professor at Mosco w Stat e Universit y 
and a researc h worker in th e Soviet Academ y of Sciences . Upo n returnin g to Czecho -
slovakia as Ministe r of Educatio n from April 1945 to Februar y 1946, he arrange d for 
th e transfe r to th e Soviet Unio n of th e holding s of th e Russian Cultura l Historica l Mu -
seum, which was founded , financed , and maintaine d by post-191 7 Russian émigrés 
in Czechsolovakia 17. No t for nothin g was he called "rudý dědek" or "ugly old red" 1 8 . 

15 H a u n e r, Milan : Recastin g Czech History . Survey 24/3 (1979) 214-225. 
16 Die demokratisch-parlamentarisch e Struktu r der Ersten Tschechoslowakische n Republik . 

Ed. Karl Bosl . München-Wie n 1975,168,198. For his Services to Czech-Sovie t friendship , 
Nejedlý was awarded the Orde r of Lenin and elected to the Soviet Academy of Sciences . 
There is little on him in languages othe r than Czech , and unti l recentl y most was laudatory . 
See J o n á š o v á , Stanislava et al.: Bibliografie díla Zdeňk a Nejedlého . Prah a 1959. -  N a 
pamět Zdeňk a Nejdlého . Ed. Václav Peká re k and Jaroslav Kubát . Prah a 1966. -  Čer -
v inka , František : Zdeně k Nejedlý: Studie s dokumentárním i přílohami . Prah a 1969. 
Nejedly' s pro-Sovie t activities in the 1930s are described in E i s n e r o v á , Věra/Nový , 
Luboš: The Communis t Part y and the Advancemen t of Science in Independen t Czechoslova -
kia. Historic a 18 (1973) 181-258, here 191-193. -  Also Zdeňk u Nejedlém u Československá 
akademi e věd. Sborníkpráceksedmdesátýmpátýmnarozeninám . EdVáclavH u s aetal . Prah a 
1953,15-18,101-114.-Se e the guidetoarchivalholdingsonNejedlýinHanzal, Josefetal : 
Průvodc e po archivu Zdeňk a Nejedlého . Prah a 1976. The centenar y of Nejedly' s birth was 
observed with essays on his roles as a Slavist and promoté r of Czech-Sovie t cultura l relation s 
in Slovanský přehled 2 (1978). For a mordan t descriptio n of Nejedlý as not a true Marxist , see 
Ko lman , Arnošt: Die verirrte Generation : So hatte n wir nich t leben sollen. Eine Autobio-
graphie. Ed. Hanswilhel m Haef s and Františe k Ja n o uch . Wiesbaden 1982, 164-165. 
Kolma n was long a staunc h advocate of Stalinist orthodoxy . 

17 Vacek , Jiří: Knihy , knihovny , archívy a muzea ruské emigrace v Praze.  Slovanský přehled 
1 (1993) 72. 

18 T á b o r s k y , Edward : Communis m in Czechsolovakia , 1948-1960. Princeton , N.J . 1961, 
112. Táborsky has translate d the Czech phrase more kindly as the "Red Grandpa" . The 
death of Nejedly' s son Vít at age 33 on 1 Januar y 1945, while fighting at the battle of Dukla , 
brough t him much sympathy . Czechoslova k Presiden t Edvard Beneš eulogized Nejedlý on 
his seventieth birthda y and cited his Service "to building our new statě as a foremost membe r 
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As th e presiden t of th e Academy , Nejedl ý projecte d an optimisti c future . H e fore-
saw ne w opportunitie s for its member s throug h th e formatio n of specialized researc h 
institute s within it and expansio n of its Operations . Hi s vision seemed to bridge th e 
gaps between th e natura l an d th e social science s (which include d th e humanities ) and 
to appreciat e th e importanc e of th e natura l and technica l science s as n o previou s Mini -
ster of Educatio n had don ě in th e interwa r republik . Thi s accorde d with th e materialis t 
interpretatio n of histor y accepte d as dogm a no t only by th e Communis t Part y of Cze -
choslovaki a but also by man y anti-fascis t and left-win g intellecutals . 

Th e Academy' s member s endorse d Nejedly' s perspective . Fro m th e viewpoint of 
age and profession , thei r compositio n was basically unchange d from before th e war. 
In 1939, for example , thei r average age was 64.4 years; in 1947 it was 62.3 years. Class 
II I (philology , literar y studies) with 42 member s was still th e largest; Class I (th e 
sciences) had 38, Class I I (history , social science ) had 33 1 9 . Man y member s occupie d 
multipl e position s in an intellectua l networ k of great importanc e in science and re-
search . Fo r instance , of th e 159 regulär and associate member s in 1945, 104 also were 
member s of th e venerabl e Roya l Bohemia n Societ y of Science s (Královská česká spo-
lečnost nauk)  and 89 were member s of th e Nationa l Researc h Counci l (Národní rada 
badatelská),  which encourage d researc h and foreign connectious . Ninety-nin e were 
füll or associate professor s at Charle s Universit y and 19 at th e Masary k Universit y in 
Brno . Thei r position s enable d the m philosophicall y to challeng e Marxism and shape 
th e caree r path s of universit y students , if the y were so inclined . 

Th e need s of th e public secto r drew some member s of th e ČAVU , particularl y th e 
natura l scientists , int o close relation s with th e government . Som e scientist s were asked 
to advise th e municipa l administratio n of Pragu e and to serve on regiona l bodie s con -
cerne d with natura l resources . In Jun e 1946, a Stat e Researc h Counci l (Státní  vý-
zkumná  rada) was established with responsibilit y for coordinatin g th e activities of th e 
Stat e Plannin g Office, th e Masary k Academ y of Work, and similar agencies of a tech -
nica l nature . Two member s of Class I I of th e ČAVU were name d to a new State Plan -
nin g Commission . Th e left-win g partie s supporte d such appointment s as fulfilling 
thei r technocrati c faith in centralize d governmen t plannin g and research 20. Scientist s 
who might no t háve known each othe r professionall y before thei r appointment s were 
no w cooperatin g because of th e post-wa r tren d towar d social plannin g and nationali -
zation . 

A clear porten t of what lay ahea d appeare d in Marc h 1946, at th e Seventh Congres s 
of th e Communis t Party , which asserted th e party' s goal of creatin g a new academ y of 
science s tha t would be amenabl e to th e need s of th e statě . Th e CAVU meanwhil e was 
establishin g several new researc h institute s as Nejedl ý had advocated ; for instance , in 

of our republica n parliamen t and governmen t [... which] by the side of the great Soviet 
Unio n unde r Stalin' s leadership togethe r with the othe r allies crushed the power of fascist 
reaction. " Beneš to Nejedlý lOFebruar y 1948: Archiv Zdeňk a Nejedlého . 
P o k o r n á , Magdalena : Společensk é uplatněn í členů Česká akademi e věd a uměn í v obdob í 
od května 1945 do únor a 1948. Dějiny věd a technik y 23/2 (1990) 65-76. 
Ibid . 75-76. Fo r a similar technocrati c faith and the "implicit compromise " of the technica l 
intelligentsi a with the Bolshevik regime, see Graham , Loren B.: Science in Russia an the 
Soviet Union : A Shor t History . Cambridg e 1993, 159-164. 
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Class II I th e Institut e of th e Czec h Language in 1946, and th e Institut e of Czec h Liter -
atuř e founde d in 1948. An Institut e of Atomi c Physic s was propose d by Professo r 
Viktor Trkal , Dea n of th e Facult y of Natura l Science s at Charle s Universit y and a spe-
cialist in theoretica l physics and quantu m mechanics 21. These development s were 
occurrin g while th e institution s of higher educatio n in Pragu e were being sharpl y criti -
cized for thei r obsolet e facilities. Professor s oriente d towar d Western Europ e and 
Anglo-America , and scientist s who envisione d Pragu e as a futur e neutra l cente r for 
East-Wes t Cooperatio n in research , suggested tha t new institution s be founde d to 
solve these problems . The y propose d a new academ y of sciences , an internationa l uni -
versity for advance d study, and a new universit y campu s for architectur e and th e 
natura l science s away from downtow n Prague 2 1. Th e latte r two proposal s foundere d 
when hoped-fo r fundin g from abroa d failed to materializ e and Oppositio n arose from 
th e faculties of philosoph y and law of Charle s Universit y and from th e politica l par -
ties. Ther e remaine d th e choic e between a slow-changin g statu s quo an d a completel y 
new academ y of sciences , whose stronges t advocat e was th e Communis t Party . Th e 
communist s charge d tha t "bourgeoi s society" unde r th e interwa r republi c had under -
valued its natura l scientists . The y recruite d scientist s who agreed with the m int o part y 
commission s to formulat e plan s for an academy . The y also argued consistentl y for th e 
unificatio n of all scientific researc h as essentia l to mee t th e need s of a centrall y planne d 
socialist economy 2 2. 

Even before th e communist s gained absolut e power in 1948, the y profoundl y influ-
ence d th e cours e of th e ČAVU . Professo r Trkal , as secretary-genera l of th e ČAVU 
from 1942 to 1952, had helpe d brin g Nejedl ý in as its president . Hi s proposa l for an 
Institut e of Atomi c Physic s was highly controversia l because th e Soviet Unio n had 
placed a lid of secrecy upo n nuclea r research , and it relied on uraniu m extracte d from 
mine š at Jáchymo v in northwester n Bohemia . Prim e Ministe r Klemen t Gottwal d 
(Februar y 1946-Jun e 1948), who also heade d the Communis t Party , sought to damp -
en nuclea r researc h by non-communist s like Trka l and his colleagues , who had contac t 
with scientist s in Western Europe . Alarmed at Trkal' s initiative , Gottwal d asked 
Nejedl ý in th e spring of 1947 to resolve th e Situatio n as follows: 

No w we are informe d tha t the Czech Academy of Sciences and Arts has constitute d a pre-
parator y committe e of the institut e for atomi c physics within the Czech Academy of Scien-
ces and Arts and summone d various specialists to it. Comrad e Gottwal d does not know 
whethe r you are aware of this reality and asks tha t you immediatel y investigate this matte r 
and, eventually, respecte d comrade , as chairman , act against such uncontrolle d activity, 
inasmuc h as it concern s a very sensitive economi c and politica l matter . It is definitely impos-
sible to decide about the institut e for atomi c physics withou t this matte r being decided 
accordin g to the party line directly with Comrad e Gottwald,  and unti l tha t time every con-
stitutin g of this institut e or of a preparator y committe e in undesirable 23. 

P o k o r n á , Magdalena : Tři pokusy o reorganizac i vědeckých instituc í v letech 1945-1948. 
In : Práce z dějin Československé akademi e věd, Seria 4/A. Prah a 1992, 84-103. 
Beran , Jiří: Předúnórov á vědní politika Komunistick é strany Československa a otázka zří-
zení Československé akademi e věd. ČsČ H 33/2 (1985) 212-241, here 219-225. 
Beran , Jiří /Těšínská , Emilie : Z předúnorovýc h zápasů o vybudování Ústavu pro 
nukleárn í fyziku při České akademi i věd a umění . Práce z dějin Československé aka-
demie věd, Seria 4/A, 31-83, here 80-81. This is a letter of Ing. Milan Reiman , Hea d of the 
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Nejedl ý thereupo n informe d Trka l tha t th e formatio n of his institut e was impossi -
ble pendin g th e outcom e of negotation s for th e reorganizatio n of th e Academ y on 
"a new basis for researc h and th e statě. " H e warne d Trka l tha t "our Academ y will no t 
be associate d in an y sort of form " with a preparator y committe e tha t ha d th e goal of 
establishin g such an institut e and migh t mak e negotiation s over th e ČAVU mor e diffi-
cult 2 4. Trka l and his supporter s did no t surrende r easily; eventually , with Nejedl ý 
mediating , the y succeede d in gettin g a small institut e operatin g on th e outskirt s of Pra -
gue. When th e ČSAV was founded , it was rename d th e Laborator y for Nuclea r Phy -
sics, and in 1954 it was merged int o a ne w Institut e of Physic s {Fyzikální ústav) of th e 
ČSAV, whereupo n a new Institut e of Nuclea r Researc h (ustav jaderného výzkumu 
ČSAV) was forme d nea r Prague . Trkal' s experienc e showed tha t th e ČAVU , despit e 
its charte r of autonomy , was falling subject to th e wishes of th e governmen t and th e 
dictate s of th e Communis t Party 2 5 . 

Preparing the groundfor the future Academy 

After th e Communis t Part y too k contro l of th e governmen t in Februar y 1948, th e 
movemen t for a ne w academ y of science s gathere d momentům . Is proponent s set up 
ne w researc h agencies unde r governmen t auspice s and co-opte d well-know n and bud -
ding scientist s to staf f the m unde r attractiv e workin g conditions . Man y of the m joined 
th e party . Th e foundin g of th e Cente r for Scientifi c Researc h (Ústředívědeckého vý-
zkumu)  in 1949 by a group of part y scientist s was th e embryoni c beginning s of th e 
ne w academy , which enjoyed th e pendin g nam e of Czechoslova k Academ y of Sciences . 
Th e cente r was expande d in 1950 to compris e seven main institutes : astronomy , bio-
logy, chemistry , geology, mathematics , polarography , and physics. The y began to 
dra w left-leanin g non-communist s int o employment . By generatin g jobs for recen t 
graduate s of th e universitie s and technica l schools , th e part y was able to exploit th e 
wave of ideologica l fervor and hop e for a bette r futur e society tha t animate d idealistic 
youth s in th e latě 1940s. 

Zdeně k Nejedlý , alon g with th e literar y criti c and Marxis t theoretica n Ladislav Štoll 
and th e veterán communis t functionar y Václav Kopecký , favored th e centralizatio n of 
Czechoslova k education , culture , and research . Thei r keynot e speeche s at th e Con -
gress of Nationa l Cultur e (Sjezd národní kultury)  held on 10-11 April 1948 posite d 
significant structura l change s and reorganization s in existing scientific and cultura l 
institutions . Durin g Nejedlý s tenur e as Ministe r of Educatio n in 1945-46 and 1948-
53, he visualized th e new academ y serving society as "a scientific instrumen t of th e 
statě " and "organic componen t of developin g th e statě." 2 6 H e propose d tha t it add 
new categorie s of membershi p in th e academ y for specialists in agricultur e and 

Office of the Prim e Minister , to Zdeně k Nejedlý, Presiden t of the ČAVU, dated 12 May 
1947. 
Ib id . 81-82. Lette r of Nejedlý to Trkal, 17June 1947. 
I b i d . 61 -62 . Beran , Jiří: Sto let od slavnostníh o zahájen í činnost i České akademi e věd a 
umění . In : Československé akademi e věd. Sto let České akademi e věd a umění . Prah a 1991, 
23. 
Ib id . 22. 
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technology . Hi s credential s for advancin g these concept s rested on his academi e and 
literát y achievements . H e was th e first Czec h to hold a chai r in musicolog y at th e 
Czec h universit y in Prague . A longtim e colleague an d intellectua l combatan t on th e 
faculty, he was respecte d for his numerou s publication s in aesthetics , musicology , and 
history , no t to mentio n his editorshi p and polemica l writings for Var and othe r perio -
dicals 27. Hence , he could justify retainin g th e humanisti c and social science element s 
of th e ČAVU in th e futur e academ y as contributin g ideologicall y to th e constructio n 
of socialism. 

O n thi s issue, however , Nejedl ý differed with part y hardliner s Stolí and Kopecký . 
Štoll had translate d th e works of Mar x and Engels while in Mosco w in th e 1930s. 
Fro m 1946 he was a professor and the n recto r of th e communis t Universit y of Politic s 
and Social Science s in Prague . H e held various governmen t position s includin g thos e 
of Ministe r of Education , succeedin g Nejedlý , an d Ministe r of Cultur e from 1954 to 
1960. Kopecký , a communis t since 1921, was editor-in-chie f of th e party' s main organ 
Rudéprávo and since 1931 amembero f its Centra l Committee . H e enforceddoctrina l 
orthodox y as Ministe r of Informatio n from 1945 to 1953 and as vice premié r from 
1949 to 1962. Both Štoll and Kopeck ý owed thei r high position s to thei r subservience 
to Mosco w and th e part y line . Fo r example , Štol l dismissed th e CAVU as "a scientific 
institutio n of a representativ e type, answerable to bourgeoi s individualisti c conscious -
ness, in which th e main thin g was no t science but th e personalit y of th e scholar." 2 8 

Th e disagreemen t between th e thre e men abou t th e characte r of th e ČSAV assumed 
bot h symbolic and coneret e forms. Nejedl ý wante d a writte n acknowledgmen t of th e 
contribution s to Czechoslova k science of th e foredoome d traditiona l institution s so 
tha t trace s of thei r legacy would remai n in th e public consciousness . H e was aware of 
th e antipath y towar d Marxism and communis m of man y senio r scientist s and scholar s 
and th e importanc e of winnin g the m to th e new academy . Štoll and Kopeck ý wante d 
to reject th e "bourgeois" nationa l past and build "socialist science " on new founda -
tions . Nejedly' s view prevailed . Th e preambl e to th e Law on the Czechoslova k Aca-
dem y of Science s (Law N o . 52 of 29 Octobe r 1952) and its later revisions throug h 1991 
acknowledge d th e ČAVU and th e Roya l Bohemia n Societ y of Science s as forerunner s 
and tha t th e ČSAV was "boun d up with th e progressive traditions " of th e country' s 
science 29. Th e social sciences , broadl y defined to includ e humanities , were accorde d 

On Nejedly' s academi e career , see Krá l , Václav: Zdeně k Nejedlý a Gollova škola. Prah a 
1986. -  Korespondenc e Zdeňk a Nejedléh o s historiky Gollovy školy. Ed. Pet r Čo rne j et 
al. Prah a 1989. For the regard of artists for him, see the postear d sent durin g an illness and 
signed by Ladislav Šaloun , Jan Štenc , Max Švabinský and other s on 19 Novembe r 1933; also 
the letter of Max Švabinský to Nejedlý of 14 Februar y 1938 on the latter' s sixtieth birthday : 
Archiv Zdeňk a Nejedlého . 
Štoll , Ladislav: K histori i Vládní komise pro zřízení ČSAV. In : Vývoj moderníc h vědec-
kých organizac í v Československu . Ed. Luboš Nový . Prah a 1973, 190. Also Stoll's repor t 
with recommendation s in Věstník ČSAV 62 (1953) 16-23. 
K u h n , Heinrich : Handbuc h der Tschechoslowakei . Münche n 1966,308. -Československ á 
akademi e věd: Slovenská akademi e věd. Prah a 1967, 9. Fo r the symbolic expression of the 
continuit y of the country' s scientific tradition s at the dedicatio n of the ČSAV, sec 
Pokorná , Magdalen a et al: Sto let České akademi e věd a umění . In : Bulletin ČSAV 11 
(1991)4. 
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statu s as separat e institutes . When th e Slovák Academ y of Science s was inaugurate d 
and formally mad e "an organi c part " of th e ČSAV on 26 Jun e 1953, th e preambl e was 
modifie d to mentio n th e dissolved Slovák Academ y of Science s and Arts and th e cen -
tury-ol d Matka  slovenská, which , however , survived as an independen t nationa l edu-
cationa l and cultura l institution 3 0. 

Launching the ČSAV 

Th e concret e aspect of Nejedly' s disagreemen t with Štoll and Kopeck ý was th e ques-
tion of nominee s for membershi p as „academicans " in th e new Academy . Here , too , 
Nejedl ý largely triumped . Member s of th e fading scientific institution s were jaded by 
th e length y discussion s and rumor s tha t characterize d negotiation s over th e ČSAV, 
while thos e who had worked on th e reorganizatio n of th e man y bodie s involved were 
n o doub t eager for recognition 31. A few in th e circle of Professo r Josef Král , a sociolo -
gist and leadin g positivist philosopher , resisted th e penetratio n of Marxism int o scien-
tific disciplines . Krá l was forced ou t as chairma n of Class I of th e ČAVU by Nejedl ý 
in Februar y 1952. In Screenin g th e initia l candidate s for membership , Nejedl ý held th e 
uppe r hand . H e eliminate d as unqualifie d some who were nominate d by th e secretaria t 
of th e Communis t Part y and other s against whom he held persona l grudges. Štoll him -
self was elected a correspondin g membe r onl y in 1956 and a regulär membe r in 1960. 
Bohumi l Němec , who exceeded Nejedl ý in seniorit y an d academi e distinction , 
becam e a regulär membe r onl y in th e secon d roun d of election s in 1953, and the n after 
th e Interventio n of a Russian scientis t who questione d his absenc e . Th e dogmati c 
viewpoint expressed by Štoll and Kopecký , however , played a perniciou s role in 
enforcin g th e teaching s of "Soviet official philosophies " of genetics , physics, chemis -
try, and biology in th e Czec h universitie s of th e early 1950s and it blighted th e rela-
tionship s amon g scientist s in thos e fields because of thei r differing opinion s as to th e 
validity of th e Soviet doctrines 3 3. 

Scientist s elected to membershi p in th e ČSAV benefite d from privileges tha t flowed 
from thei r high positions . These include d stipend s and honorari a beyon d thei r univer -
sity salaries, especially for director s of institutes ; prioritie s in securin g apartment s and 
automobiles , funds to travel to Conference s elsewhere in Easter n Europe , and a good 
measur e of deferenc e from others . Th e specialist in th e chemistr y of gels, Dr . Ott o 
Wichterle , was offered muc h mor e tha n he was paid as a professor when he was name d 
head of th e Laborator y of Macromolecula r Chemistr y in 195834. Nejedl ý insisted tha t 

B o k e š , František : Snahy o organizoveni e slovenskej védy od konca 18. storočia do vzniku 
SAV. Bratislava 1967, 112-116. -  M a r č e k o v á , Alexandra: 50 rokov akademie . Kvýročiu 
založenia Slovenskej akademi e vied a umění . In : Správy slovenskej akademi e vied 18/7(1992 ) 
1,5. 
J a n d e r o v á , Helena : Poku s o reorganizac i vědeckých společnost í v roce 1951. In : Práce z 
dějin Československé akademi e věd, Seria 4/A, 84. -  Schwippel , Jindřich : Materiál y o 
činnost i komisí ČSAV (1952-1961) . In : I b i d. 122-200. 
P a z o u r e k , Jaroslav: Vědec, akademik , pedagog, prezidentsk ý kandidát . In : Nedělní 
Lidové noviny 20 Marc h 1993, 7. 
W i c h t e r l e , Otto : Vzpomínky . Prah a 1992, 120-123. 
Ibid . 132. At first Wichterle refused to aeeept the inerease in pay. 
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membershi p in th e ČSAV shoul d be a lifetime hono r tha t coul d no t be revoked except 
for good cause . Thi s parallele d th e securit y of membershi p in th e Soviet Academ y of 
Sciences , where scientist s as diverse in thei r beliefs as agronomis t Trofim D . Lysenko 
and physicist Andre i D . Sakharo v could maintai n thei r position s despit e thei r contro -
versial views35. Unde r th e law creatin g th e ČSAV and its By-Laws, a membe r could 
be deprived of membershi p by th e Academy' s Genera l Assembly of Members , which 
had elected him . Th e reason s for expulsion include d proven charge s of nonperfor -
manc e of duties , betrayin g th e homelan d on matter s of peac e an d socialism, and re-
ceiving a judicia l sentenc e of loss of honorár y titles and distinctions 36. 

O n 29 Octobe r 1952, th e Czechoslova k Nationa l Assembly approve d legislation 
tha t dissolved th e ČAVU , th e Roya l Bohemia n Societ y of Sciences , and othe r autono -
mou s scientific and technica l organization s and provide d for th e ČSAV officially to 
commenc e Operation s on 1 Januar y 1953. Th e Genera l Assembly of th e nascen t aca-
dem y consiste d of fifty-two regulär member s (academicians ) approve d by Klemen t 
Gottwald , Presiden t of Czechoslovakia . Meetin g on 17-18 November , th e Genera l 
Assembly elected its correspondin g member s and set th e ČSAVs basic objectives. A 
large assemblage met in Prague' s Nationa l Theate r on 17 Novembe r for th e dedicatio n 
of th e academy . Th e occasio n was th e thirteent h anniversar y of th e dát e since th e 
Nazi s had closed th e Czec h Colleges and universitie s durin g clashes tha t resulte d in the 
death s of nin e student s and th e imprisonmen t of some 1,200 others . 

In his dedicator y speech , Presiden t Gottwal d emphasize d th e basic relationshi p bet-
ween th e ČSAV and th e State in phrase s resemblin g thos e previously uttere d by 
Nejedlý : 

The Academy will be a creative, working institutio n and not only a representativ e institu -
tion . [...] It will háve its place not somewhere on the peripher y of our lives but at the very 
center . With this [...] there arises the Obligation for it genuinely to become a focus for all 
our scientific research , a focus for economic , technological , and cultura l progress37. 

By a combinatio n of stieks and carrots , coercio n and persuasion , th e regime had 
generate d th e impetu s to coordinat e Czec h and Slovák science alon g Marxist-Leninis t 
lineš. 

Growth from stalinism to reform, 1953-1968 

Th e formatio n of th e ČSAV was an attemp t by th e Communis t Part y to enforc c a 
"science policy" tha t would give it contro l over th e loosely supervised researc h institu -
tion s tha t existed before, or had been create d after, th e Secon d World War and apply 
thei r resource s to th e need s of th e statě 3 8. A great lesson of tha t conflic t echoe d and 

G r a h a m , Loren R.: The Role of the Academy of Sciences . In : Survey 25/1 (1977-78) 
117-133, here 122-123. 
Československá akademi e věd: Slovenská akademi e věd 12,21. 
As quote d in Československá akademi e věd 1952-1982. Prah a 1982, 23. Nejedly' s füllest 
exposition of the objectives of the future academ y appear s in his Vybudujeme Českosloven-
skou akademi i věd. Prah a 1952. 
The inten t of Nejedlý, Štoll, and othe r proponent s of the ČSAV to create a "science policy" 
that would organize the sciences and technolog y to statě and party purpose s is discussed by 



280 Bohemia Band 35 (1994) 

magnified a lesson from th e Firs t World War: official plannin g and managemen t of 
science and technolog y was vital to th e nationa l interest . On e consequenc e of th e 
heightene d role of post -  1945 government s in financin g and guiding researc h was th e 
involvemen t of scientist s in Western Europ e and th e Unite d State s in politica l move-
ment s aroun d th e militar y uses of nuclea r energy an d th e implication s of scientific 
and technologica l development s for humanity . In th e West, on e of th e pioneer s in th e 
movemen t was th e Irish-bor n British physicist Joh n D . Bernal , a professor at th e Uni -
versity of Cambridg e and a founde r of th e fields of X-ra y crystallograph y and molec -
ular biology3 9. H e and associate s such as geneticis t J .B.S . Haldan e and biochemis t 
and historia n of science Josep h Needha m expounde d thei r version of socialist science 
in book s such as Bernal' s The Social Function of Science (1939) and in periodical s such 
as The Modern Quarterly and pamphlet s publishe d by th e Universit y Labou r Federa -
tion . Socially consciou s America n scientist s publishe d in th e Journa l Science und 
Society and after Hiroshim a in The Bulletin ofthe Atomic Scientists. 

These men were inspire d by th e mode l of th e Soviet Academ y of Sciences , organiz -
ed in 1925 as th e successor to th e Imperia l Academ y of Science s and as th e country' s 
highest scholarl y institution . Unti l th e onse t of th e great purges in th e mid-1930s , 
Soviet scientist s were in fairly close touc h with othe r Europea n colleagues 40. Amon g 
th e Czech s of Habsbur g Austria, J. E. Purkyne' s idea of mobilizin g science for Service 
to th e natio n was later modifie d by T . G . Masaryk' s concep t of applyin g and populari -
zing science throug h an an academ y tha t would organiz e its member s unde r "an inge-
niou s and unifor m plan [... ] for th e good of th e nation." 4 1 

Th e Czechoslova k Academ y of Science s followed, with some exceptions , th e 
example of th e Soviet Academ y of Sciences , which Nejedlý , Štoll , and othe r leadin g 
communis t intellectual s kne w first-hand 42. Western liberal institution s had been 

E i s n e r o v á / N o v ý : The Communis t Part y and the Advancemen t of Science in Indepen -
dent Czechoslovaki a 181-256, here 206-215. -  For the ČSAVs first two decades , see 
Stručn ý přehled vývoje Československé akademi e věd 1952-1972, Věstník ČSAV 81/6 
(1972) 289-296, a bland survey. -  Kuh n : Handbuc h der Tschechoslowake i 305-318. -Fo r 
the ČSAVs structur e and brief biographie s of leading academicians : The Eastern Europea n 
Academies of Sciences . Washington , D.C . 1963,25-54 . -  Science in Czechoslovaki a and the 
Czechoslova k Academy of Sciences, Prague 1967, lists the members , officers, and institute s 
of the Academy. 
On Bernal see G o l d s m i t h , Maurice : Sage. A Life of J.D . Bernal . Londo n 1980, and the 
critica l review of the book in Times Literar y Supplemen t 23 May 1980, 576. 
Fo r example see Science at the Crossroads . Ed. N . I. B u k h a r i n et al. Londo n and Mosco w 
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the Second Internationa l Congress on the Histor y of Science and Technolog y in 1931. Some 
of them already show the influenc e of Stalin' s rejection of any validity in Western theorie s and 
philosophie s of science. 
M a s a r y k , T.G. : Jak zvelebovati naši literatur u naukovou . Athenaeu m 2/9 (1885) 
270-275; 3/2 (1886) 76-77. -  I d e m : Česká otázka . Snahy a tužby národníh o obrození . 2nd 
ed. Prah a 1908, 150-152. 
There is a considerabl e literatuř e in English on the Soviet Academy of Sciences and its prede -
cessors. A valuable introductio n is the „Bibliographi e Essay" in G r a h a m , Loren R.: 
Science in Russia and the Soviet Union : A Shor t History . Cambridg e 1993, 293-306. -
I dem : The Soviet Academy of Sciences and the Communis t Party , 1927-1932. Princeton , 
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discredite d by th e failure of Franc e and Grea t Britain to defend Czechoslovaki a at 
Munic h in 1938. In contrast , th e Soviet Unio n enjoyed th e populä r belief tha t it was 
read y to fight over th e Munic h Agreemen t and tha t its communist s had led it to vic-
tor y over th e vaunte d arme d forces of an expansionis t Germany . Th e Czec h an d 
Slovák universitie s coul d be only junio r partner s in th e reorganize d researc h esta-
blishmen t after th e war. Thei r equipmen t and facilities were must y and outmoded . 
Scientifi c work "tende d to be carrie d ou t by ill-pai d eccentric s in what were, to say th e 
least, modestl y equippe d universit y laboratories." 4 3 Thei r students , traditionall y 
nationalisti c and noncomformist , thirste d to resum é thei r interrupte d education s 
in Ma y 1945. Th e faculties include d man y professors imbue d with anti-Marxis t views 
from th e interwa r years, but th e communis t regime had to move carefully against 
them . O n on e hand , th e universitie s had venerabl e chartere d rights tha t could no t 
be violated withou t causin g an internationa l uproa r and threatenin g th e credibilit y 
of th e regime' s claim to be an agent of progress, which it was no t yet prepare d to do . 
O n the othe r hand , th e ČSAV was a fresh creatio n of socialist law tha t would help har -
ness science and learnin g to th e five-year plans . Give n th e Academy' s authoritaria n 
organizationa l structure , contro l would remai n in th e hand s of truste d officers at th e 
top , whose power was insure d throug h th e By-Laws 44. Employes s at lower levels 
would be cowed throug h fear of dismissal and of endangerin g thei r children' s chance s 
for highe r education . In addition , man y tru e believers in socialism saw opportunitie s 
for advancemen t in scientific career s tha t had been relatively scarce in th e pre-wa r 
republic . 

Th e ČSAV grew rapidly . In fact, th e scientific and technica l researc h establishmen t 
as a whole flowered. Fo r instance , in 1925 an estimate d 79 researc h institution s oper a -
ted in th e republic ; in 1930,148; in 1935, durin g th e economi c depression , 120. About 
half of th e country' s researc h worker s in 1938 lived in Prague , 23 per cen t in Brno , 5.8 
per cen t in Slovakia. Th e ČSAV began with 7 institute s and 1,100 workers . Soon 18 
ne w scientific "work places" (pracoviště) were added 4 5 . Seventee n institution s and 
agencies were allied with it (e.g. , a publishin g hous e and a paten t office). On e shinin g 
light was th e award of th e Nobe l Priz e for chemistr y in 1959 to Academicia n Jaro -
slav Heyrovský , a professor at Charle s University , for developin g polargraphi c ana -
lysis, th e first Czec h to be so honored . An institut e of physica l chemistr y and electro -
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chemistr y name d after him operate s toda y in Pragu e as a uni t of th e Czec h Academ y 
of Sciences . 

By th e end of 1969, th e ČSAV had 138 researc h center s (111 were centralize d insti -
tute s and laboratorie s on th e Soviet model ) and 13, 436 employees , of whom mor e 
tha n 4,000, no t includin g assistants , were listed as researc h staff. Fort y learne d socie-
ties with 18,000 member s were affiliated with th e Academ y in Join t ventures 4 6. It s 57 
regulär "academicians " and 148 correspondin g member s received monthl y incom e 
beyon d thei r everyday salaries. Fro m 1960 to 1964, th e ČSAVs budget averaged 579-
million Czechoslova k crown s (Kčs) annually . Thi s comprise d one-fift h of th e tota l 
statě expenditur e listed as "scientific research. " Larger allotment s and highe r yearly 
increase s appeared , however , unde r othe r budget categorie s with crypti c heading s 
such as "Tasks of a nationa l and sectora l character " and "Centralize d funds for techni -
cal developmen t administere d by centra l organs ." 4 7 Despit e such relatively large sums 
in a statě budget of Kčs 130.4-billion s in 1964, Czechoslova k science was hampere d by 
its slavish emulatio n of Soviet science and its lack of foreign exchang e to purchas e 
publication s and moder n equipmen t in Western Europe , a commo n ailmen t of coun -
tries in the Soviet bloc . 

The structure of power in the ČSAV 

Th e lineš of comman d in th e ČSAVs sprawling structur e were withou t preceden t 
in th e country' s scientific institutions . The y followed a pyramida l table of Organiza -
tion with an assigned place and role for every institute , commission , and function . 
Decision-makin g was rigorously apportioned , with unit s at each level responsibl e to 
the on e above the m and so on , culminatin g in th e Academy' s "suprem e organ, " th e 
Genera l Assembly of Members . Thi s bod y was responsibl e for decidin g th e basic ques-
tion s of th e ČSAVs dutie s and programs , and it elected th e Presidiu m and ne w mem -
bers of th e Academy . Th e Genera l Assembly consiste d of th e regulär and correspond -
ing member s of th e ČSAV. (Th e ran k of associate membe r as in th e old ČAVU was 
dropped. ) I t me t at least onc e a year and theoreticall y was th e final, representativ e seat 
of authority . In practice , as is often th e case in bodie s with authoritaria n power struc -
tures , it exercised onl y limite d Jurisdictio n because of its unwield y size and infrequen t 
meetings . Rea l power therefor e was concentrate d in th e Presidium , which set th e 
Genera l Assembly's agenda . A democrati c decision-makin g proces s within th e Aca-
dem y was nevěr fully realized 48. Forma l issues dominate d th e Genera l Assembly's 
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agenda , and discussion s dealt often dealt with mino r point s or proposal s whose 
approva l was decree d by th e Presidium . Despit e some improvement s over time , and 
an aborte d effort at reform in 1968, th e Genera l Assembly remaine d subordinat e to th e 
Presidium 4 9. 

Th e Presidiu m was describe d in th e By-Laws as "the permanen t centra l contro l 
organ. " It s member s served four-year s terms . The y include d th e Academy' s presiden t 
and two vice presidents , its chief scientific secretary , and othe r academican s for a 
tota l of twelve or more . In 1966 th e Presidiu m had 15 member s of whom 11 were 
natura l and technica l scientist s and 4 from social science and law. Fou r member s came 
from th e Slovák Academ y of Sciences , and a Slovák was always on e of th e two vice 
presidents , an arrangemen t tha t was no t reciprocate d on th e Presidiu m of th e SAV. 
Th e Secretaria t was th e Presidium' s Standin g executive arm . I t had day to day respon -
sibility for finances , economi c matters , public relations , organizationa l and legislative 
affairs, and cultura l and editoria l activities . I t was divided int o seven units , each with 
its own head , secretary , and othe r functionaries . Throug h thei r ampl e staffs and aura 
of omnipotence , these bodie s maintaine d liaison with th e responsibl e ministrie s of th e 
governmen t and shape d th e ČSAVs operationa l course . Onl y regulär member s of th e 
ČSAV were eligible to serve on th e Presidium . Th e presiden t of th e ČSAV, beginnin g 
with Nejedlý , always was a membe r of th e Communis t Party , and after his deat h in 
1962 all were natura l scientists . 

On e of th e mos t sensitive and formidabl e program s undertake n by th e Aca-
dem y was graduat e educatio n for scholar s in th e natura l and social sciences . I t was 
designed to insur e a steady flow of personne l traine d aecordin g to th e Academy' s Stan -
dard s and needs . Inevitabl y it diverted man y promisin g researcher s from pursuin g 
similar advance d degrees at th e universities 50. Th e progra m was introduce d in July 
1953 by Ladislav Štoll, when he was Ministe r of Education . Štoll was enamore d of th e 
systém used by th e Soviet Academ y of Science s to prepar e promisin g universit y grad-
uate s for th e higher degree of Candidat e of Science s (CSc.) 5 1. In th e ČSAV, th e grad-
uat e studen t ("scientific aspirant" ) worked closely with an academicia n in his chose n 
field, which he selected from man y available 52. Th e road was often arduous . Th e de-
gree of CSc . was somewha t comparabl e to a Ph . D . from an America n university . It 
require d origina l researc h tha t produce d ne w facts and demonstrate d master y of th e 
methodolog y of th e field. A second , higher degree was tha t of Docto r of Scienc e 
(DrSc) . I t was limite d to scholar s who held th e CSc , produce d an origina l work, 
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displayed "a matur e personalit y in scientific pursuits, " and wrote a dissertatio n of out -
standin g importanc e based on internationa l Standards . That , at least, was th e profess-
ed ideal , and some candidate s fulfilled it. Th e caveat was tha t the y also had to be of 
th e "correct " background , express admiratio n for the Soviet Union , be competen t in 
Marxism-Leninism , and show commitmen t to th e communis t regime 53. 

Thi s admiratio n for th e Soviet example amon g Czec h scientist s ma y be explained , 
apar t from its obvious politica l expediency , by th e statur e of th e Soviet Academ y of 
Science s as "the mos t importan t single scientific institutio n in th e world." 5 4 The n 
cam e th e revelation s by Firs t Secretar y Nikit a Khrushche v in 1956 abou t th e deforma -
tion s and crime s of th e Stalin era. Th e Czechoslova k Communis t Part y was slow to 
reac t and maintaine d its Stalinis t course . Researc h worker s in th e ČSAV joined a rising 
choru s of criticism of th e country' s economi c and scientific Stagnatio n unde r Antoní n 
Novotný , Firs t Secretar y of th e party' s Centra l Committe e and presiden t of Czecho -
slovakia from 1957 to 1968. Perhap s nowher e in th e country' s learne d estate was ther e 
deepe r fermen t amon g ran k and filé employee s tha n in th e ČSAV, or mor e severe mea-
sures against th e critics . Henc e it would be oneside d to see onl y th e servile and ac-
quiescen t respons e by th e to p officers of th e ČSAV to th e hardliners ' measure s against 
dissent . Indeed , by th e mid-1960 s plan s were afoot to reorganiz e th e Academ y int o 
coequa l Czec h and Slovák unit s unde r a Federa l Learne d Societ y with joint repre -
sentation . Thi s would háve meshe d th e ČSAVs structur e with tha t of th e f ederalizatio n 
of th e countr y the n being negotiated . Scholar s resente d bureaucrati c interferenc e with 
thei r research . Staff scientist s and some academician s demande d ope n agenda s and füll 
discussion of issues at meeting s of th e Genera l Assembly of Members . The y wante d 
recognitio n of a trad e unio n of scientific personne l to insur e interna l democracy 5 5. 
These proposal s were advance d in th e head y atmospher e create d in th e first half of 
1968 by th e relaxatio n of censorhip , new leadershi p in th e Communis t Party , and wide 
public debat ě abou t th e need for systemic reforms . 

The immediate impact of21 August 1968 

Th e balloon of hop e for progressive chang e in th e ČSAV was deflated by th e Soviet-
led Warsaw Pac t arme d Interventio n of 21 August 1968. Tha t calamit y and its after-
mat h háve been richly describe d elsewhere 56. Her e we ma y cite as emblemati c th e 
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ed Revolution . Princeton , N.J . 1976, 574-579. 
The most comprehensiv e account , based on published sources, is Skilling, Czechoslovakia' s 
Interrupte d Revolution . Indispensabl e is Sedm pražských dnů 21.-27.1968 . Dokumentace . 
Prah a 1968. Reprinte d with a supplementar y essay by Vilém Prečan , Prah a 1990. Forabitin g 
retrospectiv e on 1968 see H a u n e r , Milan : The Prague Spring - Twenty Years After. In : 
Czechoslovakia : Crossroad s and Crises 1918-88. Ed. Norma n Ston e and Eduar d S t rou -
hal . Londo n 1989, 207-230. 
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caree r of Academicia n Josef Macek , DrSc. , directo r of th e Historica l Institut e (Histo-
rický ústav) of th e ČSAV and a prolific historia n of early moder n Europ e and th e Hus -
site movement . Hi s fate exemplifies tha t of man y scholar s whose outlook s were trans -
forme d by th e interventio n from acceptanc e or mute d questionin g of th e Soviet 
model , and of Marxism-Leninis m as its ideologica l justification , int o doub t and the n 
open dissent . 

Josef Mace k began as an enthusiasti c youn g Marxis t who rose swiftly after graduat -
ing from Charle s Universit y in th e class of 1947-48 at age 24. Hi s adoptio n of Nejed -
ly's ideas of th e social revolutionar y natur e of th e Hussit e movement , his expertise , 
th e backin g of his academi e mentors , and his membershi p in th e Communis t Part y 
enable d him to becom e th e foundin g directo r of th e Historica l Institut e in 195257. 
While publishin g an arra y of book s and articles , he steered th e institut e throug h numer -
ous ideologica l and historiographica l controversies . Where possible, he sought com -
promis e rathe r tha n confrontation . Despit e his part y loyalty, he displayed a huma n 
concer n for colleagues; for instance , in 1965 he arrange d for Professo r Otaka r Odloži -
lík, a hithert o banne d émigré historia n and Reformatio n specialist , to atten d a Confer -
ence in Pragu e commemoratin g th e 550th anniversar y of th e deat h of Jan Hus 5 8 . 

At th e Fourt h Congres s of Czechoslova k Historian s in Septembe r 1966, Mace k 
went beyon d his formulai c openin g remark s to attac k "dogmatism " and schémat a in 
historica l writing. H e called for a reinvigorate d profession with ne w topic s and new 
method s of research , thereb y adoptin g some of th e ideas advocate d by historian s eriti -
cal of orthodo x Marxism 59. At tha t time , Mace k had been a membe r of th e Centra l 
Committe e of th e Communis t Part y for six years. As an electe d membe r of parlia -
ment , he voted with th e majorit y of deputie s to condem n th e invasion of 21 August as 
an unwarrante d and hostil e act . And he supporte d th e publicatio n of The Seven Pra-
gue Days (Sedm pražských dnů)  in Septembe r 1968, dubbe d The Black Book,  which 
was compile d and edite d by a team from th e Historica l Institut e and Charle s Uni -
versity. I t appeare d unde r th e imprin t of th e Institute , and its document s deseribed 
th e terribl e events in precise detail 60. 

Subsequently , Mace k was droppe d from th e Centra l Committe e and his post as 
director . Hi s writings were suppressed , he was expelled from th e Communis t Party , 
and he was strippe d of his honor s andawards . In poo r health , he worked at lesser jobs 
throug h th e 1970s and 1980s at othe r ČSAV institutes , but he was no t deprived of 
his membershi p in th e Academy . Thereafter , he wrote occasionall y for publication s 

5 7 OnMacekseeŠmahel,František : JosefMacek(8. 4.1922-10.12.1991) . ČČ H 90/1 (1992) 
143-146. - R e j c h r t o v á , Noemi : Vzpomínám e Akademika Josefa Macka , zakladatel e a 
prvního ředitele Historickéh o ústavu ČSAV. In : Bulletin Historickéh o ústavu ČAV2/6 (1991) 
14-15, and Válka, Josef: Zemře l Josef Macek (1922-1991) . ČMM 111/1 (1992) 187-189. 

5 8 Odložilík was one of about a dozen American , German , and othe r Western scholars who 
participate d in the Symposium Hussianu m Pragense 18-20 August 1965, held in Prague' s 
Old Town Hall . See his itinerary , "Rozvrh pobytu v Československu " and correspondenc e 
in Odložilík Papers , Universit y of Pennsylvani a Archives, UP T 50 Od 22, Carto n 2. 

5 9 Macek , Josef: Stav a úkoly historick é vědy. ČsČ H 15/1 (1967) 1-34. Fo r a favorable re-
collectio n of the Historica l Institut e when Macek was its director , see O dějepisectví a lidech 
okolo něj. Tucet otázek pro Josefa Janáčka . Dějiny a současnos t 15/2 (1993) 45-48. 

60 Sedm pražských dnů 21.-27 . srpen 1968. 
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abroa d or for "the drawer. " Macek' s fall was steep because he had scaled th e com -
raandin g height s yet voiced what he believed was right . Man y other s also paid dearly 
because the y refused to accep t th e arme d Interventio n as necessar y to th e cause of 
socialism or thei r country' s welfare. 

Reprisais, "normalization," drift 

In th e days following th e Soviet-le d invasion , th e Presidiu m of th e ČSAV rejected 
any justificatio n for th e actio n and affirmed th e primac y of th e Academy' s quest for 
trut h in its presen t and futur e work. In April 1969, Alexander Dubče k was replace d as 
Firs t Secretar y of th e Communis t Part y by Gusta v Husá k and retributio n against th e 
Academ y began. It s presiden t Františe k Šorm , who had succeede d Nejedlý , was dis-
missed from his post alon g with ten othe r member s of th e Presidium . Th e next presi-
dent , Jarosla v Kožešník , a specialist in automatio n technolog y and a part y loyalist, 
f aithfuU y transmitte d to th e Genera l Assembly of Member s th e government' s deman d 
for th e "normalization " of science and scientists 61. Emergenc y measure s against dis-
sentin g scientist s were formalize d in a law of 19 Marc h 1970, which amende d previou s 
legislation to assure th e government' s supremac y over th e Academy . Paragrap h 14 of 
th e law stipulate d tha t th e presiden t of th e Academ y "shall be appointe d or revoked 
upo n th e proposa l of th e Governmen t by th e Presiden t of th e Czechoslova k Repub -
lic". Similarly, th e governmen t exercised authorit y over th e appointmen t and recal l 
of member s of th e Presidiu m and member s of th e Academ y "as a rule " by th e decision 
of th e Genera l Assembly upo n th e proposa l of th e Presidium . 

Th e By-Laws (or Articles) of th e ČSAV were similarly modified . Unde r thei r 
Article 12, for example , titled "Loss of Membershi p in th e Academy, " such cases were 
to be decide d by th e governmen t in accordanc e with Paragrap h 12 of th e law, which 
stipulate d tha t 

A membe r of the Academy shall forefeit his (or her) membershi p on the strength of a deci-
sion of the Government' s own accord or based on a proposa l submitte d by the Genera l 
Assembly of Member s of the Academy, if he proved disloyal to science, the State , the cause 
of peace and socialism, or has been sentence d to the loss of the honorár y titles and distinc -
tions , or if he fails, consistentl y and withou t adequat e reason , tu fulfill his duties following 

. from his membershi p in the Academy 62. 

As for th e dutie s of academician s and correspondin g members , the y were 

creatively to work in the fields of the sciences, help to implemen t the results attaine d in 
scientific research , partak e of the Academy's pursuits , fulfill the tasks imposed upon them 
by the Academy, and conscientiousl y to discharge the function s entruste d to them 63. 

I t would have been impossible for any membe r who had emigrate d "to fulfill" all these 
duties . Seven who emigrate d were deprived of membershi p in late 19716 4. To fill th e 

W i c h t e r l e : Vzpomínk y 193-194. - J a n o u c h : Science Unde r Siege 8. 
Czechoslova k Academy of Sciences 1987, 13. On the negative impac t of the law of 1970, see 
J a n k o , Jan : Kvývoji organizace a rizem'51-52. 
Czechoslova k Academy of Sciences 1987, 13. 
J a n o u c h : Science Unde r Siege 9. 
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gap and guarante e loyalty, th e governmen t nominate d 20 new regulär and corres -
pondin g members . Th e Genera l Assembly in tur n voted to increas e th e numbe r of 
foreign member s by electin g 7 Soviet scholar s and 7 from othe r communis t countries , 
perhap s as a toke n of gratitud e to thei r liberators . 

AU director s of th e ČSAVs institute s were dismissed by Jun e 1970 and replace d 
by opportunist s and part y hacks . Th e new directo r of th e Institut e of Nuclea r Physic s 
is quote d as having said, "I would thro w ou t even Einstei n if his politica l views were 
no t quit e in order! " 6 5 In th e early 1970s, everyone from regulär academician s to jour-
neyme n scientist s was placed on a renewabl e contrac t for employment . Thi s could 
range from a few month s to thre e years dependin g on an assessment of thei r loyalty 
by Screenin g committees . Long-ter m contract s of f ou r years at first were reserved only 
for the mos t devou t part y members , but by th e 1980s the y had becom e standar d for 
almos t all employees . Outstandin g scientist s such as microbiologis t Ivan Málek , sino-
logist Jarosla v Průsek , and biochemis t Šorm were amon g thos e humiliate d by th e 
short-ter m contrac t systém. Dismisse d employee s were prohibite d from publishin g 
or translating ; the y were cut off from foreign book s and learne d Journals . Scholar s 
in th e ČSAV and th e Czec h universitie s who lost thei r jobs include d at least 145 his-
torian s and perhap s twice as man y other s in law, art , and th e social sciences 66. In 
th e Slovák Academy , four-fifth s of th e chairme n of its scientific Council s (vědecké 
kolegia) and mos t director s of its specialized institutes , includin g all thos e in th e social 
sciences , and a large majorit y of director s of major researc h institute s were re-
placed 6 7 . Th e Slovák purge generally was less severe tha n tha t in th e ČSAV as a whole , 
however . 

Throughou t th e sphere s of learnin g and creativit y in Czechoslovakia , thousand s 
were frightene d int o Submission , forced int o lower level jobs, or east adrift to fend for 
themselves . Well over 100,000 person s emigrated . Travel abroa d to non-communis t 
countrie s for scholarl y purpose s becam e almos t impossible , later to be somewha t relax-
ed, in certai n cases for service to th e police . Czec h participatio n in scientific congres -
ses, which had been so vigorous between th e World Wars and again in th e mid-1960s , 
becam e infinitesimal . Besides the Academ y and th e universities , auxiliary institu -
tion s such as libraries, archives, and publishin g house s were also purged . Th e Acade-
my's learne d Journal s were discipline d unde r new editor s and editoria l boards . Read -
ers would ope n the pages of a Journa l to find, often in italics, a lead editoria l affirming 
th e journal' s new ideologica l course . In reality, this was a replay of old themes : Grati -
tud e for th e Grea t Octobe r Revolutio n tha t mad e possible th e birth of Czechoslovaki a 
in 1918, thank s for th e country' s liberatio n from fascist overlord s by th e Soviet 
Unio n in 1945 and for he r fraterna l help in August 1968, admiratio n for Soviet scien-

Ibid . 
Preča n , Vilém: Acta Persecutionis . A Documen t from Czechoslovakia , presente d to the 
XIVth Internationa l Congress of Historica l Sciences . San Francisc o 1975. Man y teachers , 
archivists, museum employees and other s who wrote history could not be listed. Also P r e -
čan , Vilém: Acta Creationis . Unabhängig e Geschichtsschreibun g in der Tschechoslowake i 
1969-1980. Hannove r 1980, ix-xl. 
Kap lan , Karel: Politica l Persecutio n in Czechoslovaki a 1948-1972. Münche n 1983, 35. 



288 Bohemia Band 35 (1994) 

tific and technologica l achievements , and loyalty to th e principle s of Marxism-Lenin -
ism and th e leadershi p of th e Communis t Party 6 8 . 

Th e retur n of th e one-side d orientatio n of Czechoslovaki a towar d Soviet science 
tha t had prevailed in th e 1950s left th e countr y furthe r behin d development s in 
Western Europe , th e Unite d States , and Japan . Th e government' s effort to punis h an 
institutio n tha t had harbore d reformer s and dissenter s was evidence d in th e budget 
allotte d to th e ČSAV. In 1968, it had been over Kčs 1-billion . Thi s feil in 1969 to Kčs 
830-millio n and in 1970, excludin g th e allotmen t to th e SAV, to Kčs 110-million 69. 

Despit e th e repression , surveillance , and demoralization , man y who retaine d thei r 
position s in th e Academ y continue d with thei r projects , and some tha t had been long 
underwa y were completed . In th e social sciences , the y include d the outstandin g six-
volum e Encyklopédia Slovenska,  a sign of Bratislava's release from dependenc e on 
Prague , and th e vigilantly edite d and "normalized " Malá československá encyklope-
die, an informativ e but lesser work 7 0 . Fou r massive volume s edite d by th e Academy' s 
Kabinet pro studium českého divadla70 handsomel y depicte d th e évolutio n of Czec h 
theater , cabararet , and operetta . Th e first major English-Czec h dictionar y in over 70 
years, work on which had commence d in 1966 at th e Ústav jazyků a literatur ČSAV, 
was complete d in th e 1980s71. A major work tha t began to appea r in th e 1980s was 
Lexikon  české literatury. I t was prepare d by th e Ústav pro českou a světovou litera-
turu. Thi s agency, founde d in 1953, develope d from an institut e with th e samé nam e 
founde d in 194772. Th e Slovák Academ y of Science s publishe d a useful pedagogica l 
encyclopaedi a in Cooperatio n with th e Komensk ý Universit y based on an initiativ e 
datin g from 1975 7 3. 

Th e disciplin ě of history , which suffered perhap s mos t seriously of all in proportio n 
to th e numbe r of its practitioners , had a mixed recor d in th e 1970s and 1980s, but on e 
no t withou t positive results. On e breakthroug h occurre d with th e publication , after 
muc h interna l debatě , of Františe k Kutnar' s two-volum e survey of Czec h and Slovák 
historian s and historica l writing, but it bore th e Ministr y of Schools ' imprimatur , no t 
th e Academy' s . Th e official academi e historica l Journals , after th e hysteri a of th e 
early 1970s had eased, began to carr y article s of lasting value in Československý časopis 
historický and Historický časopis, and th e mor e remot e in th e past thei r subjects, th e 
less obeisanc e the y openl y paid to orthodoxy . Th e Institut e of Czechoslova k and 

Histori e a vojenství 2-3 (1971) 145-160. -  ČM M 90/3- 4 (1971) 215-216. -  ČsČ H 18/2- 3 
(1970) 149-150. -  Historic a 18 (1973) 5-57. 
P a y n e : Fou r Years of 'Normalisation ' 46. 
Encyklopédi a Slovenska. 6 vols. Bratislava 1977-1982. -  Malá československá encyklopedie . 
6vols. Prah a 1984-87. 
Dějiny českého divadla. Ed. Františe k Č e r n ý et al. 4 vols. Prah a 1971-83. -  Velký 
anglicko-česk ý slovník. Ed. Karel Hai s and Břetislav H o dek . 3 vols. Prah a 1984-85. 
Lexikon české literatury : Osobnosti , díla, instituce . Ed. Vladimír F o r s t et al. Vol. 1: A-G . 
Prah a 1985. After Novembe r 1989 publicatio n of furthe r volumes was halted , reportedl y be-
cause the work had its genesis unde r communis t rule. Vols. 2/1 H- J and 2/2 K- L appeare d in 1993. 
Pedagogická encyklopédi a Slovenska. 2 vols. Bratislava 1984-85. 
K u t n a r , František : Přehledn é dějiny českého a slovenského dějepisectví. 2 vols. Prah a 
1973-77. Kutnar , a studen t of the eminen t Czech historia n Josef Pekař , whose works were in 
disfavor durin g the communis t era, was a docen t at Charle s University . 
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World Histor y (Ústav československých a světových dějin ČSAV),  successor to th e 
purged Historica l Institute , nevertheless , merel y tantalize d scholar s with an incom -
plete survey of Czec h and Slovák history 7 5. Thi s lon g awaited synthesi s was its chief 
assignmen t and was to háve appeare d in four volume s of two part s each , rangin g from 
antiquit y to th e present . I t seems tha t persona l difference s and a struggle for power 
between its chief editors , and sensitivity over topic s in contemporar y history , thwart -
ed the completio n of its final volumes 7 6. Th e chronologica l gap was partiall y filled by 
a work tha t treate d th e "bourgeois" politician s of th e nineteent h and early twentiet h 
centurie s with sensitivity and respect , includin g th e onc e maligne d T. G . Masaryk . It 
was published , surprisingly, by Svoboda , th e Communis t Party' s publishin g house 7 7 . 
Slovák historian s mad e a fresh start on thei r long planne d histor y of Slovakia with 
thre e volume s ou t of a projecte d seven tha t appeare d in th e 1980s78. Slovák contri -
bution s to science , technology , and educatio n were vividly depicte d in a work by a 
pionee r historia n of thos e subjects 79. 

In th e 1970s, a new type of publicatio n require d by th e rules governin g state-subsi -
dized works began to appea r in paperbac k offset edition s of limite d quantity . Edite d 
by th e ČSAVs institutes , the y all containe d th e admonition , "Onl y for service needs " 
(Jen pro služební potřebu). Because th e item s were finance d by fund s from th e statě 
budget , thei r marketin g was prohibited ; but it was possible for th e Sponsorin g institu -
tes to exchang e the m with othe r institution s at hom e and abroad , and also with cooper -
atin g individuals . Thi s enable d scholar s to publish item s tha t for economi c reason s 
were refused by th e norma l publishin g houses . Usuall y appearin g as miscellanie s 
(sborníky) unde r th e ČSAVs auspices , the y also offered outlet s for article s unsuite d 
for th e mainstrea m official Journals . Man y valuable essays appeare d in series such as 
Historická geografie, Práce k dějinám přírodních věd, Práce z dějin Československé 
akademie věd, Hospodářské dějiny, and Sborník k dějinám 19. a 20. století publishe d 
in th e "normalization " era. In additio n to th e bold , often revisionist samizdat histori -
cal essays tha t appeare d in th e 1970s and 1980s, worth y contribution s were to be foun d 
in regiona l Journal s such as Jihočeský sborník historický and Husitský Tábor,  which 
offered outlet s for "gray zone " scholar s banne d by th e enforcer s of conformit y in Pra -
gue . These publication s kept alive a measur e of health y professionalis m amon g 
social scientist s and humanist s in difficult times . 

Přehle d československých dějin. Ed. Jaroslav Pur š and Miroslav Krop i l ák . Vol. 1/1-2 . 
Prah a 1980-82. 
The projecte d volumes, some of which had already been written but were not published , 
were: II 1848-1918, II I 1918-1945, and IV 1945-present . Portion s of them were published 
in limited paperboun d edition s after 1989 by the revived Historica l Institute . 
U r b a n , Otto : Česká společnos t 1848-1918. Prah a 1982. 
Dějiny Slovenska. Vol. 5 (1918-1945) . Ed. Samuel Cambel . Bratislava 1985; vol.4 
(1900-1918) 1986; vol. 6 (1945-60) 1988. Cambe l was directo r of the Historica l Institut e of 
SAV and a correspondin g membe r of ČSAV. 
T ibensk ý : Dějiny ved a technik y na Slovensku (supra n. 13). 
K o ř a l k a , Jiří: Historiography  of the Countrie s of Eastern Europe : Czechoslovakia . 
American Historica l Review 97/4 (1992) 1026-1040, here 1034 f. 
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Science bends to statě policy 

Natura l scientist s and engineer s were disconten t unde r th e constraint s of "normal -
ization. " The y suffered frustratio n and anguish from bureaucrati c interferenc e with 
thei r researc h and doltish managemen t of laboratorie s and institutes . The y lost tim e by 
having to participat e in ritualisti c lessons on Marxism-Leninism . Academicia n Ivan 
Málek , foundin g directo r of th e Institut e of Microbiolog y and vice presiden t of th e 
Academ y from 1961 to 1969, spoke ou t against th e loomin g dange r to th e country' s 
science . In a lette r of 25 Jun e 1975 addresse d to th e Presidium , he note d th e prevailin g 
moo d of undercertaint y and fear due to th e unqualifie d peopl e directin g institutes , th e 
banishmen t of experience d scientists , and th e politicall y motivate d hirin g of ne w re-
searcher s 81~. These observation s are exemplified in th e tribulation s of Professo r Ot t o 
Wichterle , a pionee r in macromolecula r chemistr y in Czechoslovakia . In th e 1960s, he 
had belonged to a small group of academician s who actively sought to reform th e 
ČSAV and liberalize public life82. After Dubcek' s fall, he was dismissed as directo r of 
th e Institut e of Macromolecula r Chemistry , which he had mad e world famou s by per -
fectin g th e hydroge l used in th e soft contac t lens. Hi s caree r in th e 1970s and even after 
retiremen t in th e 1980s was impede d by maliciou s meddlin g from his superior s in his 
relation s with colleagues abroa d and in his efforts to win just compensatio n from com -
petin g firms in th e Unite d State s tha t had infringed on his optica l patents . Crue l as th e 
systém was, Wichterle' s memoir s describe th e continuin g importanc e of persona l rela-
tionship s in mitigatin g one' s circumstances , as for instanc e when a forme r studen t 
becam e directo r of his institut e in 198483. 

Th e leader s of th e ČSAV were admonishe d by th e governmen t and th e Communis t 
Part y to mak e th e Academ y economicall y useful if it was to survive. Scienc e was to 
become , mor e tha n ever, an instrumen t of politics . I t was to 

be part of a unified nationa l plan for research [...] to be concentrate d on a few selected pro-
grams, each concerne d with a definite them e to be handle d on the basis of a unified working 
hypothesi s or coordinate d from the Standpoin t of a concret e goal8 . 

Thi s approac h was applied by Academicia n Kožešník , Presiden t of th e CSAV, 
when he instructe d th e Genera l Assembly of Member s on 9 Marc h 1972: 

The socialist Scholar does not waste time or mean s on developing theorie s which are no t 
socially useful, nor on writing works which solve nothin g and do not occup y a to place in 
the list of social requirements 85. 

K u s i n , Vladimir V.: Fro m Dubče k to Charte r 77. A Study of .normalization ' in Czecho -
slovakia 1968-1978. Ne w York 1978, 210. Málek was a membe r of the Communis t Part y and 
held the Lenin Prize and Orde r of the Republic . 
See Wichterle' s suppor t of reforms, his signing of 2000 Words, election to parliamen t in 1969, 
and problem s in the Institut e of Macromolecula r Chemistry-ČSA V in his Vzpomínk y 162-
222. Also a revealing interview with him: Jak tedy s volbami. In : Reporté r 4 (20.2.1969) 7-8 . 
Wich t erl e : Vzpomínk y 248-250. For an evaluation of his memoir s see Dějiny a součas-
nost 15/4 (1993) 58-59. 
Rudé právo 29 July 1970, as quote d in Payne : Fou r Years of 'Normalisation ' 46. The changed 
approac h is summarize d in Stručn ý přehled vývoje československé akademi e věd 294. 
P a y n e : Fou r Years of,Normalisation' 46. 
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By Ma y 1972, Kožešní k coul d repor t tha t 78 per cen t of th e Academy' s capacit y for 
researc h had focused on work connecte d with th e statě pian for technologica l develop-
ment . Havin g failed to complet e th e coordinatio n of science and statě policy before 
1968, th e regime was no w tryin g to succeed throug h th e opportunit y opene d by "nor -
malization. " On e aspect of th e practica l applicatio n of science to economi c need s was 
th e educatio n of scientific workers. Thi s include d occupationa l trainin g and ideologi-
cal orientatio n throug h mandator y rot e lessons in Marxism-Leninis m tha t pervade d 
all enterprise s and resulte d in ridicul e and wasted time . Agreement s for th e exchang e 
of scientist s and technician s were conclude d with factorie s and farms so as to acquain t 
each secto r with th e other' s need s and resources . Patent s obtaine d by ČSAV and SAV 
researcher s increase d from 211 in 1970 to 283 in 198086. Th e rights to man y patent s 
were sold abroa d to gain badly neede d har d currency . Th e high qualit y of some Czec h 
industria l design and textile machinery , develope d at researc h institute s outsid e th e 
Jurisdictio n of th e Academy , arouse d interes t from firms as distan t as Japa n tha t 
bough t license rights to use Czec h technology 8 7. Accordin g to an America n observer, 
however , th e Czech s were no t sufficiently aggressive in advertisin g thei r technique s 
on th e world marke t and ceded opportunitie s to foreign competitors 8 8. 

In quest of new talen t to replac e th e old, th e ČSAV tried to get middle-schoo l stu-
dent s to furthe r thei r educatio n for career s in science by having scientist s advise text-
boo k publisher s and edit populä r science Journal s such as Lidé a země, Příroda, Ves-
mír, and Ziva. Because of th e tight quota s in th e higher schools , th e students ' need for 
a "correct " family background , an d th e limite d numbe r of scientific jobs available, 
such efforts could no t brin g optima l results. Man y gifted youth s were shunte d ont o 
practica l vocationa l paths . I n scholarl y publishing , th e sales of book s by Academia in 
Pragu e and Veda in Bratislava, th e ČSAVs official publishin g houses , feil sharply 
after 1968 and were slow to recover . Th e two firms began to collaborat e on Czech - and 
Slovak-languag e edition s of scientific and technica l book s and to issue works in Ger -
ma n and English for foreign consumption . By th e 1980s, the y were publishin g 49 
science-relate d periodical s and anthologie s and 120 learne d Journal s annually . Thi s 
constrast s with 49 Journal s in 195389. 

Environmenta l problem s such as air and water pollution , acid rain , and hazardou s 
waste from factorie s and th e occupyin g Soviet forces caugh t public attentio n in th e 
1970s and 1980s. Scientisti s began to discuss th e problem s on television and in th e 
press. In respons e to complaint s tha t th e ČSAV had excessively concentrate d its facili-
ties in Prague , Brno , and Bratislava, th e Academ y set up branche s in lesser cities. 
České Budějovice in sout h Bohemi a becam e an importan t cente r for researc h on 

Československé akademi e věd 1952-1982, 48; cf. Stručn ý přehled 295. -
F r e e z e , Karen J.: Technologica l Innovatio n in a Centra l Planne d Economy : A Case Study 
of the Czechoslova k Textile Machin e Industry . Draft páper 1986, 5-6. A short version 
appeare d in: Technolog y and Technica l Sciences in History . Proceeding s of the ICHOTE C 
Symposium Dresde n 1986. Berlin 1987, 65-68. 
I d e m : Repor t on August-Septembe r trip to East German y and Czechoslovaki a (Un -
published ) 2-4 , 7. - 1 d e m : The Ne w Eastern Europe : Reflection s on Design in Czechoslo -
vakia. Design Managemen t Journa l 1/2 (1990) 42-48. 
Československé akademi e věd 1952-1982, 51. 



292 Bohemia Band 35 (1994) 

landscap e ecology, botany , and parasitology ; Pardubic e in solid statě chemistry , 
Ostrava in industria l landscap e ecology and metallurgica l theory , and Hrade c Králové 
in biopharmac y were others . Thi s regionalizatio n could no t alter th e basic natur e of 
th e researc h establishmen t because of th e skílled workers, transport , and govern-
men t offices concentrate d in th e thre e major cities. No r could organize d science in a 
small countr y imitat e th e Soviet patter n of geographicall y distant , affiliated regiona l 
academie s tha t began in th e 1920s90. Slovakia, however , was an exception . 

Ther e was a steady growth of an independen t scientific and technologica l base in 
Slovakia. Th e Slovák Academ y Science s had 2,556 employee s in 1965; thi s reache d 
3,663 in 1970 after federalizatio n and 4,622 in 198091. Slovák capita l was invested in 
heavy industry , construction , and armaments . Th e numbe r of Slovák academician s in 
th e SAV increased , as did Slovák membershi p in th e ČSAV: 

ČSA V and SAV membership 1967-1987 

ČSAV SAV 
Year Numbe r of Numbe r of Tota l Numbe r of Numbe r of Tota l Member s Percen t 

Regulär Correspond - Numbe r of Regulär Correspond - Numbe r of in ČSAV of SAV Men 
Member s ing Member s Member s Member s ing Member s Member s in ČSAV 

1967 57 148 205 25 31 56 19 9.0 
1987 72 160 2321 42 56 98 2 45 19.0 

Percentag e 
increase 26.3 8.1 13.2 68.0 80.6 75.0 136.8 111.1 

1 176 member s or 76 per cent of the tota l were nominate d since 1970. 
2 78 member s or 80 per cent of the tota l were nominate d since 1970. 
Sources : Československá akademie věd. Slovenská akademie věd 1967. Informační příručka. 

Praha 1967. 
Czechoslovak Academy of Sciences 1987. Information Handbook.  Prague 1987. 

While th e numbe r of Czec h member s in th e Academ y remaine d stable at 186 in 1967 
and 187 in 1987, membershi p in th e SAV increase d 75 per cen t and Slovák membershi p 
in th e ČSAV 136.8 per cen t in th e samé period . Th e tota l numbe r of Slovák academi -
cians , however , stayed well below th e ratio of 1:2 Slovaks to Czec h in th e overall 
population . In actuality , th e ČSAV was basically a Czec h Organizatio n and its Presid -
ium exercised Jurisdictio n onl y over its Czec h researc h institutes , no t th e Slovák ones , 
a Situatio n legitimized by th e federalizatio n of th e countr y in 1968. 

Unde r "normalization " ther e was a strikin g increas e in th e numbe r of ČSAV mem -
bers from mino r vocationa l and technica l institution s and th e applied professions . 
With 80 per cen t of th e Academy' s member s electe d since 1970, by 1988 it had becom e 

I b i d . 36. - R u b l e : Th e Expansio n of Soviet Scienc e 2-3 . 
Československ é akademi e věd 1952-1982 , 39. Ther e are mino r discrepancie s in all of these 
statistic s from on e sourc e to another ; cf. Encyklopédi a Slovenska, vol. 5 (1981), where a tota l 
of 4 086 workers is given. 



S. B. Winters, Science and Politics 293 

a parago n of th e policie s of th e Husá k regime . Clearly , th e politica l and ideologica l 
credential s of some new member s overshadowe d thei r scholarl y achievement s 9 . 

Th e dechn e in authorit y and statur e of th e ČSAV in th e 1980s was reflected in th e 
rise in importanc e of th e Stat e Commissio n for Scientific-Technologica l Developmen t 
and Investmen t (Státní  komise pro vědeckotechnický rozvoj a investice) unde r th e 
patronag e of th e veterán communis t functionar y Jaromí r Obzina , who was Ministe r 
of th e Interio r from 1973 to 1983 and chairma n of th e Commission . 

O n 17 Novembe r 1982, thirt y years after th e ČSAV was formally inaugurated , a 
large audienc e gathere d in th e Palác e of Cultur e in Pragu e to observe th e anniversary . 
I t was an occasio n for celebratio n and self-congratulatio n tha t furnishe d propagand a 
for public consumptio n and reminde d th e country' s hardnose d leader s tha t th e Acad-
emy was a faithful servant in thei r systém of rule . A brochur e prepare d for th e 
event by a Czec h historia n of science invoked J. E. Purkyně , Grego r Mendel , Zdeně k 
Nejedlý , Jarosla v Heyrovský , and even Charle s IV in hailin g "the representativ e 
alliance " heade d by th e ČSAV tha t provide d "a theoretica l basis for th e Solutio n of 
comple x practica l problems " and advance d th e cause of world peace 9 3. And th e in-
fluentia l directo r of th e Institut e of Czechoslova k and World Histor y conclude d his 
narrativ e survey of the thirt y years with similar optimism : 

Nevěr in the history of our natio n has there been such a developmen t of the sciences, their 
institutions , and their results as in the period in which the ČSAV developed and will furthe r 
develop its activity. Its level of attainmen t bears witness to the extraordinar y attentio n paid 
by socialist society to the progress of science, to the creative condition s for concentrate d 
research work. The socialist integratio n of science, of the division of labor, and of the scien-
tific front of the socialist lands, above all with the scientists of the Soviet Union , Stands as 
one of the decisive factors not only in the scientific-technological , but also in the economi c 
and social, developmen t of the socialist statě [...] The Czechoslova k Academy of Sciences 
has becom e a moder n socialist scientific institutio n that , unde r the protectio n of the Com -
munis t Part y of Czechoslovakia , wishes actively to assist in tha t development 94. 

Th e downfal l of communis m in Czechoslovaki a seven years later exposed th e hol -
lowness of these words and th e fragility of th e Academy' s existence . 

1989: Weaknesses at the threshold ofchange 

With th e chang e from a centrall y planne d bureaucrati c econom y and one-part y statě 
to a pluralisti c politica l systém, beginnin g in Novembe r 1989, th e ČSAV faced a ne w 
and perilou s Situation . Th e new regime, committe d to an emergin g competitv e free-

This characterizatio n would seem to apply to regulär and correspondin g member s elected in 
the latě 1970s and 1980s such as: Zdeně k Češka (civil law), Jiří Dvořá k (politica l economy) , 
Františe k Havlíček (history) , Ladislav Hrza l (historica l materialism) , Miloslav Jirges (politi -
cal economy) , Ivan Kremp a (history) , Milan Matou š (communis t theory) , Viliam Plevza 
(history) , Zdeně k Snítil (history) , and Vladimír Rum l (philosophy) . 
N o v ý , Luboš: Tschechoslowakisch e Akademie der Wissenschaft. Geschicht e und Gegen -
wart. Prag 1982, 46. 
Československé akademi e věd 1952-1982, 116. The writer was Jaroslav Purš , a specialist in 
economi c history and the history of technology , elected a correspondin g membe r in 1972 and 
a regulär academicia n in 1981. 
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marke t economy , represente d an adversary, to whom th e Academ y was a bürde n on 
th e statě budget and a haven for old-tim e communist s and superfluou s functionaries . 
Th e ČSAV, alon g with museums , orchestras , universities , and th e arts , becam e th e 
target of a series of incrementa l reduction s in public fundin g tha t forced serious re-
trenchments . Th e governmen t believed tha t subsidizing such institution s retarde d 
society' s transitio n to a free enterpris e systém. Furthermore , th e premise s occupie d by 
th e Academy' s 69 institutes , 9 Join t establishments , and 43 affiliated societie s were 
subject to retur n to thei r previou s private , corporate , or church-relate d owners , pen -
din g cour t approva l of thei r claims to restitution 9 5. Suddenly , jobs, offices, and labo-
ratorie s tha t peopl e though t were lifetime in tenur e began to mel t away. 

Th e ČSAV was particularl y vulnerabl e to these distressing change s because of its 
interna l weaknesses. It s claim to be Czechoslovakia' s "suprem e scientific institution " 
clashed with th e realit y of its mediocrit y in th e past two decades . It s authoritaria n 
structur e was incompatibl e with th e country' s ne w freedom s to speak, assembly, and 
publish 9 6. Discussion s at meeting s of th e Genera l Assembly of Member s were usually 
dull and inconsequential . Th e staffs of its social science institute s (economics , history , 
philosophy , prognostics , sociology) wante d freedo m in researc h and contact s with th e 
West. The y resente d lower per capit a fundin g tha n tha t allotte d to th e physica l and 
technica l scientists , a feature , to be sure, also commo n to foreign academie s of science , 
but tha t was n o consolation . While Western scholar s had xerograph y and advance d 
Computers , ČSAV copyin g machine s were carefully rationed , and th e first persona l 
Compute r was no t installed at th e Historica l Institut e unti l 1988. Th e physica l scien-
tists had to cop e with outmode d equipmen t and restriction s on internationa l travel. 
All worked unde r th e scrutin y of Argus-eyed part y zealot s and securit y agents , whose 
negative report s coul d affect one' s career . 

Ther e were othe r irritants . Th e Classification systém called nomenklatura assigned 
each individua l a defined dut y tha t had been approved , no t onl y by his Supervisor s in 
th e laborator y or institute , but above all by th e relevan t committe e of th e Communis t 
Party . Th e systém, which too k shape in th e 1970s, kni t every employe e and work 
place to a forma l mod e of reporting , review, and decision-making . In Prague , th e ulti -
mat e authorit y was th e centra l committe e of th e Communis t Part y of Prague . Thi s 
gave th e part y elite immens e power over scientific researc h and personnel . Th e ČSAV 
itself functione d unde r thi s prescribe d chain of command , which kept contro l and 
feedback within th e part y committe e at each administrativ e level. Difficul t or un -
pleasan t decision s would be postpone d by faint hearte d director s of institute s or 
passed alon g to a highe r level of authorit y to be resolved. Thi s furthe r concentrate d 
power in th e powerfu l academician s on th e Presidiu m and in th e part y committees . 
Th e nomenklatura was a systém adapte d to th e Academy' s authoritaria n structure , 

E.g. ,Šmahel , František : Histori a calamitatu m .. . Bulletin Historickéh o ústavu ČAV4/ 3 
(1993) 1. Fo r othe r sources of informatio n about the ČSAV in its final years, the autho r 
thank s Jan Janko , Leoš Jeleček, Alena Misková, and Zdeně k Solle. The responsibilit y for its 
use in this essay is entirel y his own. 
On similar phenomen a in Polish institutions , see S tan i sk i s , Jadwiga: The Dynamic s of 
Breakthroug h in Eastern Europe . The Polish Experience . Trans . Cheste r A. Kisiel. Berkeley 
CA 1991. 
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whereb y part y bureaucrat s controlle d budget s and jobs, enforce d conformity , and 
subjected researc h and researc h workers to politic s and dogma 9 7. 

Disparitie s in th e apportionmen t of rewards and resource s were anothe r sourc e of 
discontent . At th e close of th e Husá k era, th e ČSAV had 78 academician s and 160 cor -
respondin g members . Thei r privileges and thos e of thei r staff f avorities were resented . 
Employee s lacked a stron g trad e unio n tha t could defend thei r interests . Ther e was 
on e for specialists in science and educatio n (Odborový svaz pracovníků školství a 
vědy),  but it lacked strengt h and membershi p was voluntary . Worke r grievances 
were being negotiate d in 1968 but thi s was cu t shor t by th e invasion . With free expres-
sion blossomin g after Novembe r f 989, th e Academ y faced no t only th e animu s of 
anti-communis t governmen t minister s but also report s in th e press as an "isolated 
colossus" an d "endangere d dinosaur." 9 8 Scholar s in Moravi a and Silesia complaine d 
of discriminatio n and neglect 99. Th e governmen t prepare d measure s to reduc e th e 
Academy' s labor force while boostin g its productivity . Scientist s worried tha t budget 
cut s would force talente d colleagues from thei r institute s 10°. 

In th e early 1990s, with th e governmen t ponderin g ho w to refashion th e ČSAV and 
th e universities , a struggle for survival ensue d in which contendin g consti tuende s in 
these institution s sought to influenc e th e final decisions . Th e public dissectio n of th e 
ČSAV in parliamentar y hearing s an d th e mass medi a revealed ho w differentl y it had 
evolved unde r "normalization " from its exemplár , th e Soviet Academ y of Sciences . 
Tha t monumenta l institutio n had accumulate d immens e respec t in its sixty years of 
Operatio n since th e 1920s. I t pioneere d th e moder n concep t of th e integrate d researc h 
institut e as th e basic organizationa l form of scientific research 101. I t endowe d th e 
directo r of th e institut e with great authority , includin g a high degree of autonom y is 
distributin g his budget amon g th e insti tute' s department s and individua l researchers . 
I t develope d a systém of graduat e researc h within th e Academy , but no t in so domi -
neerin g a manne r as to engage th e universitie s as antagonists . I t endowe d th e title of 
"academician " with greate r professiona l prestige tha n tha t of any othe r in th e Soviet 

Compar e the role of the Academy's nomenklatura with tha t in the Czechoslova k medica l 
profession, where "a handfu l of powerful physicians" in the medica l nomenklatura con-
trolled health norm s and Standards . The daily clinical work, however, was largely in the 
hand s of non-part y physicians sufficiently skilled to contro l clinical practice ; but no inde-
penden t medica l profession free of party dominatio n was able to develop durin g communis t 
rule. H e i t l i n g e r , Alena: The Medica l Profession in Czechoslovakia : Legacies of State 
Socialism, Prospect s for a Capitalis t Future . In : The Changin g Medica l Profession : An 
Internationa l Perspective . Ed. Frederi c W. Haf fe r t y and John B. McKin lay . Ne w 
York 1993, 172-183, here 180-181. 
H o l u b , Petr : Ohrožen ý mastadont . Respekt 8.-14.2.1993 . 
P o d h o r s k ý , Vladimír: Jak je to s naší vědou ? Universitas : Revue Masarykovy Universit y 
v Brně 6 (1991) 56-61. -  Pave lč íková , Nina : Jěstě o Akademii věd. Lidové noviny 
1 Februar y 1993. On problem s in the SAV see S te fan ičová , Tatiana : K problémo m 
vysokých škol a vědeckého výskumu na Slovensku. Naše snahy 29/2 (1993) 10-12. 
On the issues confrontin g the ČSAV, see the survey of the press byEfmer tová , Marcela : 
Informac e o vývoji ČSAV po listopadu 1989, získané z výstřižkového archivu Tiskového 
odbor u ČSAV (ÚTDV) . Prah a 1992. 
G r a h a m : Science in the Soviet Unio n 175. 
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Union . By th e 1930s, th e Soviet Academ y was th e onl y on e of th e academie s of science 
founde d in th e eighteent h Centur y tha t still intellectuall y dominate d its country' s re-
search 1 0 2. I t expande d th e systém of centralize d researc h institute s to includ e indu -
strial technolog y alongside fundamenta l science 103; bu t by placin g its institute s in 
th e capita l cities rathe r tha n nea r th e industria l plants , it create d serious problem s of 
linkage between science and production . Th e Academ y finally began to tackle thi s in 
th e 1960's, man y years before th e ČSAV tried to resolve similar problems . 

Thi s capacit y for self-refor m was a major reason for th e durabilit y of th e Soviet Aca-
dem y as th e country' s largest and mos t powerfu l scientific institution . As describe d by 
an expert on th e Soviet Academy , ther e were others : 

The Academy of Sciences has been fortunat e throughou t its history durin g the Soviet 
period in having a series of leaders of exceptiona l qualitiy who devoted themselves to 
advancin g its interest s [...] not only the presiden t of the Academy, but a host of scholar-
administrator s at the vice-president , scientific secretary, division and institut e levels who 
háve repeatedl y demonstrate d their ability to solve both administrativ e and intellectua l pro-
blems [...] 

Against this background , the leaders of the Academy [...] adopte d the policy of proving 
the value of the Academy to the Soviet regime by simply out-performin g all its competitor s 
-  the universities, the new Communis t Academy, the branch and ministeria l organization s 
[...] The Academy has its critics amon g scientists [...] but the predominan t opinio n amon g 
Soviet intellectual s seems to be tha t the differences between the Academy and the rest of the 
research establishmen t are importan t ones tha t should be preserved [...] and this alliance of 
establishmen t and non-establishmen t sentimen t is rare amon g intellectual s in the Soviet 
Unio n and is one of the hidden strength s of the Academy 104. 

These observation s were mad e when th e Soviet Academ y stoo d at th e high noo n of 
its fame and had forged stron g links with th e universitie s in teachin g and research . In 
comparin g th e Soviet and Czechoslova k institutions , it would be manifestl y absurd to 
substitut e "the ČSAV" for mentio n of th e Soviet Academ y in th e above passage and 
still preserve any semblanc e of reality, even for th e upbea t 1960s. Fro m 1969 to 1989, 
th e gulf between "establishmen t and non-establishmen t sentiment " was a pronounce d 
and permanen t featur e of Czechoslovakia' s learne d estate . I t was specifically manifes t 
in th e struggle for resource s an d prestige between th e universitie s an d th e Academy , 
which was on e of th e salient weaknesses in th e ČSAVs positio n as it faced dispiritin g 
threat s to its survival as a significant researc h institution . 

Challenge and response, 1990-1992 

Th e demise of th e communis t monopol y on power ushere d th e ČSAV int o th e final 
thre e years of its existence . I t responde d to th e challeng e of a change d regime by alter -
ing its administratio n and procedures , democratizin g decision-making , and improv -
ing relationship s with sister institution s in educatio n and culture . But it coul d no t sur-
vive th e break-u p of th e countr y and with it th e end of th e rational e for a pr o forma 
joint academ y of Czec h and Slovák scientists . Well before th e break-up , th e Czec h 

Ibid . 178. 
Ib id . 179-182. 
G r a h a m : The Role of the Academy of Sciences 126-127. 
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governmen t and press spoke ou t against any large-scal e subsidized centra l Organi -
zatio n for researc h in th e post-Communis t period . Th e Academ y continue d to func-
tion , but it was weakene d by annua l cut s in fundin g tha t over th e perio d reduce d 
its budget by over 50 per cent . Inflation , meanwhile , was growing at an average of 
mor e tha n 10 per cen t yearly. Th e fiscal squeeze sent shoc k waves throughou t th e 
Academy . 

Despit e thi s crushin g bürden , th e Academ y pressed ahea d heroicall y in its effort at 
self-reform . A numbe r of elder , relatively uncompromise d and independent-minde d 
academician s cooperate d with younge r colleagues to shape the transitio n from th e 
authoritaria n past . A representativ e assembly -  th e Chambe r of Electe d Representa -
tives (Komora volených zástupců) -  was electe d by researc h worker s in th e institutes . 
In soon supersede d in decision-makin g power th e ossified Genera l Assembly with its 
man y communis t members . Th e researc h institute s got new director s electe d by thei r 
staffs. Th e ČSAV got a ne w presiden t in th e perso n of organi c chemis t Professo r Ott o 
Wichterle , and a new Presidiu m was appointe d by th e governmen t on 16 July 1990. 

In mid-1990 , th e federal parliamen t approve d revised By-Laws for th e ČSAV pend -
ing permamen t legislation tha t was eventuall y passed in Ma y 1992, barely seven 
month s before th e country' s break-up . Th e dismissal of 4,000 employee s in a work 
force of over 12,000, th e first of such massive reduction s to occur , was painful . Some 
younge r scientists , seeing th e shape of thing s to come , left thei r institute s to ente r 
othe r profession s or business. Othe r were forced by stagnan t salaries amids t rising 
rent s and price s to seek secon d jobs or mor e remunerativ e work. A Gran t Agency, 
authorize d by law and separatel y budgete d and managed , began in th e fall of 1990 to 
solicit proposal s from researc h workers so as so stimulat e innovation , competition , 
and productivity 1 0 5. Th e Academy' s contact s with foreign, especially Western , insti -
tution s in th e "Europea n house " were renewe d after decade s of enforce d isolation . 

I t is remarkabl e ho w man y long-standin g lackadaisica l work habit s were discarde d 
and new method s ušed, with exceptions , to be sure, tha t are still apparen t to th e for-
eign visitor. Th e new director s of th e ČSAVs institute s were chagrine d at no t receiv-
ing th e füll autonom y the y had been promised , because a new centra l administrativ e 
bureaucrac y soon replace d th e previou s communis t officialdom . Application s for 
senio r position s were publicl y advertised with specific qualification s for th e job, 
sometime s includin g "morall y irreproachable " (morální bezúhonnost). Wome n for 
th e first tim e began to ente r upper-leve l positions , in moderat e numbers , however . 
Th e multifariou s learne d Journal s publishe d by th e ČSAV were winnowed , thei r type-
settin g computerized , and thei r price s increase d to brin g the m closer to self-suffi-
ciency . Th e Academy' s publishin g venture s as a whole received a thoroug h scrutiny . 
Fro m to p to bottom , pruden t managemen t and higher performanc e Standard s charac -
terize d th e institution . 

In latě 1991 and early 1992, th e ČSAV encountere d th e gravest threa t to its existence 
in forty years. Th e dange r cam e from th e freely elected Czec h multi-part y governmen t 
and was aggravated by enemie s of th e Academ y and critic s in th e medi a who amplified 
th e faults of th e ČSAV discussed above. Th e Ministe r of Education , Pet r Vopěnka , 

105 Fakt a a statistiky o grantovém řízení 1991. Československá akademi e věd. Prah a 1992, 4-10. 
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urged tha t th e ČSAV be cancele d no t onl y as a slothfu l communis t hangove r but also 
to savé mone y as par t of th e generá l campaig n by th e governmen t against subsidized 
educationa l and cultura l institutions . Th e stakes involved th e only umbrell a Organiza -
tion of scientific researc h in th e country , a reservoir of talen t and brain s in man y disci-
plines , and real propert y owned by th e ČSAV totallin g 4.9-billio n Kčs and by th e 
SAV 2.3-billions 106. Th e threa t was compounde d by th e increasin g probabilit y tha t 
th e commo n statě of Czech s and Slovaks would split in two by th e end of 1992, and 
with it th e division of man y institution s commo n to bot h partners . 

Th e government' s threa t galvanized no t onl y th e Academy' s staff to defend it bu t 
also officers and staffs at othe r institution s menace d by th e budget cut s and official 
denigratio n of educatio n and culture . Thi s strengthene d an incipien t reconciliatio n 
between th e Academ y and th e universitie s tha t had fruitful consequence s for coopera -
tive research . Th e alarme d head s of th e endangere d institution s me t with th e leader s 
of th e Pragu e scientific Council s of th e ČSAV. The y compare d negotiation s with 
Ministe r Vopěnk a to Roosevelťs discussion with Stalin : "Unfortunatel y the y fight 
with peopl e who do no t behave rationall y [ . . . ]" 1 0 7 . Th e objector s fortunatel y gained 
importan t allies in parliamen t and th e governmen t and won a provisiona l victory. Th e 
result was th e Law of 6 Ma y 1992, which recognize d th e Academ y of Science s of th e 
Czec h Republi c (Akademie věd České republiky) as a legal personality , validated its 
new structures , and opene d th e way for its continuatio n after th e impendin g and seem-
ingly inevitable year-en d division of th e statě . Anothe r law passed on th e samé day 
provide d for statě suppor t "for th e pursui t of science and technology " in amount s to 
be set in th e annua l budget 1 0 8. I t was decide d tha t fundin g for th e Slovák Academ y of 
Science s would com e onl y from th e governmen t of tha t statě , and tha t th e ČSAVs 
propert y belongin g to the SAV would be divided in a rough 2 to 1 proportio n between 
them 1 0 9 . 

Conclusion 

Th e experienc e of th e ČSAV in th e post-communis t years resemble d in certai n 
aspect s tha t of th e Polish Academ y of Science s and th e Academ y of Science s of th e for-
mer Germa n Democrati c Republic . Eac h had similar problem s of fundin g cuts , jeal-

Kry l , Pavel: ČSAV před zrušením . Rudé právo 25.8.1992. -  K o r y t a , Jiří: Akademie 
věd na rozcestí . Respekt 17.-26.4.1992 . 
K o u b s k á, Libuše: Propas k na akademick é laguně. Lidové noviny 22.2.1992. 
Zákon České národn í rady ze dne 6. května o Akademii věd České republiky. -  Zákon 
České národn í rady ze dne 6. května 1992 o státn í podpoř e vědecké činnost i a vývoje techno -
logii. 
Sources for ČSAV on the period from Novembe r 1989 to Decembe r 1992 includ e the follow-
ing: W i c h t e r 1 e : Vzpomínk y 256-261. -  Idem. : Perspektivy svobodné vědy. Reporté r 23 
(1990) 6-7 . -  Vlasák, Pavel: Z výroční zprávy ČSAV za rok 1991. Věstník ČSAV 101/1 
(1992) 3-6. - I d e m : Hodnocen í činnost i ČSAV za obdob í po listopadu 1989. - I b i d . 101/ 
2(1992)97-100 . - E f m e r t o v á: Informanc e o vývoji ČSAV po listopadu 1989. -Bulleti n 
Československé akademi e věd 1991 and 1992. -  Správy Slovenskej akademi e vied 26 (1990); 
27 (1991); 28 (1992). -  Bulletin Historickéh o ústavu ČAV 1-3 (1990-1992) . 
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ousy amon g institutions , recrimination s over th e past , and inadequat e research facili-
ties at high rentals 1 1 0. Fro m a birďs-eye view, th e ČSAVs new leadershi p manage d a 
difficult transitio n with skill and moderation . Thi s review of th e Academy' s histor y 
has related , on on e hand , th e shamefu l treatmen t of its skilled scientist s and th e ser-
vility of its leader s before th e bullying of th e one-part y statě . I t acknowledge s thos e 
who resisted th e complet e surrende r of thei r conscience s and therefor e were ready to 
respon d after th e unexpecte d collapse of thei r censor s and overlord s in 1989. O n the 
othe r hand , it shows th e Academy' s role in preservin g th e venerabl e traditio n of scien-
tific Organizatio n amon g th e Czec h and Slovaks. Th e ČSAV, after all, nurture d two 
generation s of scholars , some of whom produce d importan t and endurin g works 
in mathematics , th e physica l and technica l sciences , th e social sciences , and th e 
humanities . 

Th e Czechoslova k Academ y of Science s has bequeathe d to th e peopl e of the forme r 
Czechoslovakia , and in particula r to thos e of the presen t Czec h Republic , an ambiva-
lent legacy. Thi s ambivalenc e is pungentl y expressed by th e epitap h on a statu e of Pro -
fessor Zdeně k Nejedlý , th e Acadamy' s chief architec t and first president . Th e statu e 
was dedicate d on 10 Februar y 1993 in Nejedly' s hometow n of Litomyšl . Th e occasio n 
was th e 115th anniversar y of his birth . I t reads : 

Zdeně k Nejedlý , 1878-1962 . H e has augmente d and harme d Czec h cultur e and 
brough t fame and disgrace to his native town , which values his good deed s and 
disdain s his bad ones 1 1 1 . 

110 W n u k - L i p i n s k i , Edmund : Institut e of Politica l Studies. Politicu s No . 1, rcprinte d in 
ICCEE S Internationa l Newslette r 32 (August 1993) 5-7. - I g g e r s , Georg e G. : The Aca-
demy of Sciences of the GDR . The Forschungsschwerpunk t Zeithistorisch e Studiu m in 
Potsdam . Germa n Studies Association Bulletin No . 1 (Januar y 1994) 1-3. 

111 In Czech the epitap h reads: Zdeně k Nejedlý, 1878-1962. Rozmnoži l i poškodil kulturu čes-
kou, přinesl poctu i úhon u rodném u městu , jež oceňuje dobré , zavrhuje špatné jeho 
skutky. Cf. Č o r n e j , Petr : Podivn á cesta "vzhůru. " Lidové noviny 4.3.1993, text of alec-
ture delivered at the dedicatio n in Litomyšl . Fo r the inseriptio n see H o 1 u b , Petr : Kostlivec 
ve skříni. Vzpomínkový večer za Zdeňk a Nejedlého . Respekt 22.-28.3.1993 . 



M Y T H E N U N D SYMBOLE IN DER 
T S C H E C H I S C H E N P H O T O G R A P H I E 

Von Pavel Seh eufler 

Die Photographie als Quellengattung stand lange außerhalb des Blickfelds der 
historischen, aber auch der kunsthistorischen Forschung. Dabei hat dieses bemer-
kenswerte Medium eine weitaus größere Aussagekraft, als es auf den ersten Blick 
scheint. Besonders aufschlußreich ist es zu beobachten, wie die Gesellschaft die Pho-
tographie nutzt und mißbraucht und wie die Photographie umgekehrt auf die Gesell-
schaft zurückwirkt und sie beeinflußt. Die Analyse solcher direkten Wechselbezüge 
zwischen der kollektiven Gemütslage und den Stimmungen der Gesellschaft einerseits 
und der Photographie, die sie jeweils hervorbringt, andererseits kann auch dem Histo-
riker neue Perspektiven eröffnen. 

Im Rahmen unserer Fragestellung wird die Photographie als Kommunikations-
medium aufgefaßt. Ich abstrahiere von den künstlerischen und den technischen 
Aspekten und konzentriere mich auf den faktischen Inhalt der Bilder. Dem Problem 
des Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Photographie will ich mich auf dem 
Wege der Fragen nähern, wie eine konkrete Photographie gewirkt hat, warum sie so 
gewirkt hat und wieso sie letztlich entstanden ist. Außer Betracht bleibt dabei die 
Kategorie des sogenannten „künstlerischen Wertes"; hingegen ist die Persönlichkeit 
des jeweiligen Autors von Interesse, sofern sie für Kontext und Umstände der Entste-
hung einer Aufnahme sowie für deren Wirkungen eine Rolle spielt. Jedes der Bilder, 
die hier vorgestellt werden, steht gleichsam für einen „Typus": das heißt, daß die 
Motive jeweils in vielfacher Variation anzutreffen sind. 

Das Thema der „Mythen und Symbole in der tschechischen Photographie" ist des-
halb so eminent interessant und wichtig, weil Mythen und Symbole eine Schlüsselrolle 
im Emanzipationsprozeß der modernen tschechischen Nation gespielt haben, wobei 
hier Mythos als ein überzeitliches Phänomen verstanden wird. Es geht um ausschließ-
lich tschechische Arbeiten; „tschechisch" in dem Sinne, daß ihre Autoren nationale 
Orientierung und Identität bewußt lebten und zur Schau trugen. Unter historischem 
Gesichtspunkt wird der Schwerpunkt auf Werken liegen, die noch im Kontext der 
Monarchie entstanden sind. Es soll allerdings auch gezeigt werden, daß sich 
bestimmte Motive in transformierter Gestalt bis in die sozialistische Ära hinein erhal-
ten haben: Einige der traditionellen Mythen und Symbole wurden als Archetypen 
gleichsam zu integralen Bestandteilen des genetischen Codes der tschechischen 
Gesellschaft. 

Als Ausgangspunkt wurden die Ursprungsmythen der tschechischen Nation 
gewählt, um anschließend jene Mythen zu behandeln, die sich an historischen Persön-
lichkeiten, historische Orte und die Herrscher knüpften. Schließlich soll das Motiv 
der Flagge zur Sprache kommen und am Rande auch die Mythen des Bauerntums sowie 
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die der Techni k un d des Fortschritts . Es geht also um die Verknüpfun g der spezifisch 
nationale n Themati k mi t allgemeine n Gesichtspunkte n der europäische n Zivilisation . 
Dami t soll ein Beitra g zur Such e nac h den Wurzeln der tschechische n nationale n 
Identitä t geleistet, un d zugleich darau f aufmerksa m gemach t werden , wie Photogra -
phie n als historisch e Quell e genutz t un d interpretier t werden können . 

Da s erste Beispiel, eine aus Anlaß des ersten Jahrestage s der Tschechoslowakische n 
Republi k herausgegeben e Ansichtskarte , mute t in der lapidare n Symbolik wie eine 
vorgreifend e Zusammenfassun g an . Di e plakative Kompositio n -  eine Montag e aus 
photographische n un d zeichnerische n Elemente n - verrät , daß die Kart e für ein brei-
tes Publiku m bestimm t gewesen sein muß . Sie zeigt eine Lektio n aus der tschechische n 
Nationalgeschicht e nac h Palacký s These n un d dere n literarische r Verarbeitun g nac h 
Alois Jirásek: Di e Vergangenhei t symbolisieren einerseit s der Georgsber g (Říp ) als 
Or t des mythische n Ursprung s der Natio n un d andererseit s Schild un d Kelch als 
Attribut e der hussitische n Revolution , des energischste n Aufbegehren s in der 
Geschicht e der Tschechen . Di e geflügelte weibliche Gestal t un d der Regenboge n ver-
körper n die Vision der Zukunft . Da s Datu m erinner t an den To d des Jan Hu s -  als ob 
eine verlorengegangen e Bildunterschrif t verkünde t hätte : „Unser e Republi k werden 
wir im Geist e der hussitische n Traditione n aufbauen. " 
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Di e folgende Postkarte , ebenfalls für ein breite s Publiku m bestimmt , führ t als wei-
tere Dimensione n unsere s Thema s das zeitliche , das ideelle un d das formal e Momen t 
ein . Im Unterschie d zum vorhergehende n Bild handel t es sich hier um eine Dokumen -
taraufnahme . Di e Darstellun g ist noc h plakative r un d im Hinblic k auf ihre ideologi-
sche Aussage noc h prägnanter , einfache r zu erfassen: keine komplizierte n Symbole , 
die historisch e Kenntniss e erforder n würden . De n Plat z des geflügelten Geniu s mi t 
der Vision der Zukunf t nimm t hier eine große Projektionsfläch e ein, die das Bild zu 
einem guten Teil ausfüllt un d gleichsam in Konkurren z zum mythische n Georgsber g 
tritt . Di e Zukunf t verkörper n hier die Bühne , die Tribüne , die Leinwan d un d das ver-
sammelt e „Volk". Da s Bild trägt alle Züge engagierte r Propaganda : die Volksmasse, 
die weiten Felde r un d den Wahlspruc h unte r der Projektionsfläche . Beide Beispiele 
illustriere n anschaulich , wie sowohl eine im Grund e eher schlich t arrangiert e als auch 
eine dokumentarisch e Photographi e im Dienst e der Propagand a eine historisch e Bot -
schaft zu vermittel n vermögen . 

WSHs!IEeä.iä, 

Zur Struktu r des Mytho s gehörte n auch das Erzähle n un d Zeigen dessen, was sich 
zugetragen hat , „wie es wirklich war". Letztlic h ha t sich die ganze tschechisch e Kultu r 
so entwickelt , daß Belege un d Zeugnisse für ihre Geschichtlichkei t gesammel t un d 
zusammengefüg t wurden . Da s Phot o „Krok , Libussa un d Přemys l auf der Ethnogra -
phische n Ausstellung" des Jahre s 1895 zeigt Wachsfiguren , ist also der Bildgattun g 
nach wiederum eine Dokumentaraufnahme . Als Stereophotographie , die im Guck -
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kästen von vielen Mensche n betrachte t werden sollte, wurde das Bild jedoch zu einer 
gezielten Botschaf t über den mythische n Ursprun g des „tschechische n Stamme s slavi-
scher Nation" . In den heroische n Pose n der Wachsfiguren schlug sich ein gängiges 
Klischee nieder . Di e Darstellun g bedurft e keine r nähere n Erläuterung , sie war auch 
für Schulkinde r auf Anhie b verständlich . Ihr e Funktio n war eine didaktisch e un d 
psychologische . 

Da s Tablea u vivant „Hommag e an Palacký " entstan d 1895 auf der Bühn e des Prage r 
Nationaltheaters . Dominier t wird es von der auf Leinwan d gemalte n St. Wenzelskrone . 
Ih r direk t untergeordnet , aber in bezug auf die restlich e Kompositio n auch ideell am 
höchsten , steh t die Fürsti n Libussa in der Pose der Prophetin , begleitet von Přemysl . 
Eine n zweiten Höhepunk t bildet die Gestal t Palackýs . Nebe n ihm , freilich jenseits der 
Volksmenge, Kaiser Kar l IV. Di e Menschenmeng e führ t Jan Hu s an; sein Gestu s ist 
aus Václav Brožíks Gemäld e „Ja n Hu s vor dem Konstanze r Konzil " abgeleitet . Gleic h 
hinte r ihm steh t Jan Žižka . Im zugrundeliegende n Schem a waren die Name n un d Rol -
len aller Figure n genau festgelegt; viele von ihne n könne n heut e allerding s nich t meh r 
identifizier t werden , nich t zuletz t wegen der bescheidene n Qualitä t der Aufnahmen . 
Da s Tablea u stellt den Gegenpo l zu den einfachen , klaren allegorische n Kompositio -
nen für ein intellektuel l anspruchslose s Publiku m dar . Scho n die Inszenierun g auf der 
Bühn e des Nationaltheater s bedeute t eine gewisse Exklusivität , un d diese bestan d 
auch darin , daß sich das Bild mi t dem Abgang der Schauspiele r auflöste . Di e Photo -
graphie (beziehungsweis e eine Zeichnung ) war das einzige Mittel , das Bild un d seine 
Botschaf t einem größere n Publiku m zugänglich zu machen . Am stärkste n hatt e das 
Tablea u von der Bühn e hera b gewirkt; in der photographische n Reproduktio n verlor 
es durc h die Dicht e der Detail s im kleinen Forma t beträchtlic h an Überzeugungskraft . 
Di e künstlerisch e un d dokumentarisch e Intentio n überlagert e in diesem Fal l die ideo -
logische. 
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Eine weitere „Hommage an Palacký": Die Montage einer Photographie mit einer 
Zeichnung in Kabinettformat wurde in großer Stückzahl vertrieben, war also dazu 
gedacht, im Album aufbewahrt zu werden. Hier überwiegt das künstlerische 
Moment; die inhaltliche Aussage bewegt sich auf der Ebene allgemein geläufiger Sym-
bole. Das Bild ist als Ehrung der Persönlichkeit gedacht, eine ideologische oder didak-
tische Botschaft ist ihm nicht zu entnehmen. Der Photograph wollte Palacký als Men-
schen und Persönlichkeit zeigen, nicht seine Ideen vermitteln. In einer Zeit, als eine 
regelrechte Visitenkartenmanie herrschte und Visitenkarten mit Porträtphotos in 
Mode waren, zählte Palacký zu den meistphotographierten Persönlichkeiten der 
tschechischen Gesellschaft. 

Es ist hinreichend bekannt, daß Palacký in seiner schwarzweißen, schematischen 
Sicht auf die Geschichte die hussitische Bewegung zum Glanzpunkt der tschechischen 
Geschichte erhob, daß er in ihr den ureigensten Ausdruck des tschechischen nationa-
len Charakters sah und sie als den wesentlichen Beitrag der Tschechen zur Mensch-
heitsgeschichte feierte. Das von ihm gezeichnete Geschichtsbild beeinflußte die 
öffentliche Meinung über die tschechische Geschichte wohl am stärksten, und so war 
Palacký maßgeblich dafür .verantwortlich, daß sich Tschechen und Deutsche in den 
böhmischen Ländern auseinanderentwickelt haben und die gemeinsame Kultur 
schließlich ganz verleugneten. Letztlich war es seine Darstellung der Geschichte, die 
zur selbstgewählten Isolation der tschechischen Gesellschaft geführt und die Neigung 
der Tschechen zur Selbstbespiegelung hervorgebracht hat. 

Die Glorifizierung Palackýs, während seine Ideen zunehmend verflachten, und ein 
gewisser Narzißmus, mit dem die Tschechen auf ihre Geschichte zurückblickten, pro-
vozierten schon bei einigen Zeitgenossen eine Art nachsichtiger Ironie. Das Moment 
der Ironie und des Humors ist in der Photographie nur selten anzutreffen, schon weil 
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es eine Bereitschaft zur Selbstreflexion voraussetzt, die der tschechischen Gesellschaft 
in aller Regel fehlte; um so wertvoller sind die wenigen Zeugnisse. In den Jahren des 
wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Jahrhundertwende wurde die Zeit dafür reif. 
Belege finden sich vor allem in der Literatur, etwa bei Jaroslav Hašek. Die Aufnahme 
des müden Mannes, wie er unter dem Palacký-Denkmal ausruht, verstehe ich als Ver-
such zur Selbstreflexion, zu ironischer Perspektive. Das Bild ist weder gestellt noch 
ein Zufallsprodukt. Der Photograph empfand im gegebenen Augenblick die Absurdi-
tät der Szene, er war dafür also offenkundig disponiert, und er reagierte. Die Sensibili-
tät für das Absurde in der Kombination der Motive fügt sich ganz stimmig in die all-
gemeine Atmosphäre dieser Zeit ein, und sie ist auch charakteristisch für die Persön-
lichkeit des Photographen Jan Kříženecký , der in Böhme n als erster Filmkomödie n 
gedreh t hat . 
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Ein e momentan e Situatio n festzuhalten , einen flüchtigen Augenblick, ist die wert-
vollste Chance , die sich einem Photographe n bieten kann . Di e Photographi e entfalte t 
ihre größte künstlerisch e Mach t un d Überzeugungskraf t nich t in arrangierte n Szenen , 
sonder n eben dort , wo mit sichere m Gespü r der richtig e Momen t abgepaß t wird. In 
der Vielzahl der berichtende n un d beschreibende n Aufnahme n aus dem 19. Jahrhun -
der t sind einige Aufnahme n zu finden , die -  ohn e daß es beabsichtig t gewesen wäre -
auch einen sozialkritische n Aspekt enthalten . Übe r dem Tresen der Schnapsbrenne -
rei, nah e bei den Fäßche n mi t der Aufschrift „Rum" , hänge n Porträt s von dre i Persön -
lichkeiten , die im patriotische n Milieu tiefste Verehrun g genossen . Sie hinge n dor t als 
Zeiche n für die politisch e Überzeugun g der Betreibe r der Brennere i un d ihre r Kund -
schaft . Jan Nerud a berichtet , wie junge Mädche n aus nationa l gesonnene n Familie n 
Bildnisse Havlíček s un d Riegers am Gürte l trugen . Da s Bild erweist sich also bei nähe -
rem Hinsehe n als eine Art Sond e ins gesellschaftliche Klima der sechziger Jahre , es 
dokumentiert e die -  allgegenwärtigen - Requisiten , über die sich die tschechisch e 
Öffentlichkei t dieser Zei t definierte , un d es ist charakteristisch , daß es sich um histori -
sche Reminiszene n handelt . 

Im 19. Jahrhunder t war Johan n Arnos Comeniu s die einzige auch außerhal b Böh -
men s bekannt e historisch e Gestalt , die das tschechisch e Volk als Symbolfigur 
beschwor -  zu vergleichen weder mit Jan Hu s noc h mi t Kar l IV. Di e enge Perspektiv e 
der Tscheche n bei der Betrachtun g der eigenen Geschicht e trit t auch hier wieder 
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zutage. Vor der Büste hat sich der Sokol von Náchod versammelt, um Comenius die 
Reverenz zu erweisen. Die Tafeln geben das Datum an und identifizieren das Ereignis 
somit als Festakt zur dreihundertsten Wiederkehr von Comenius' Geburtsjahr. Ohne 
Zweifel kam jeder der Gestalten eine Bedeutung zu, die sich im nachhinein jedoch 
nicht mehr bestimmen läßt. Als Gedenkblatt war die Aufnahme offenkundig für einen 
engbegrenzten Kreis bestimmt, nicht nur für massenhafte Verbreitung. Im regionalen 
Kontext war das Bild sicher leicht verständlich; es enthält aber einige Motive, die nicht 
allgemein gebräuchlich waren, so daß heute nicht mehr alle Bedeutungsnuancen zu 
entziffern sind. 

Das gleiche Motiv ist hier aufwendiger und zugleich epischer, mit künstlerischem 
Impetus, inszeniert. Die Aufnahme ist im Atelier entstanden, und sie zeigt, wie Ver-
treter verschiedener städtischer Korporationen, von Handwerks- bis hin zu Kultur-
vereinigungen, Comenius ihre Verehrung darbringen. Er selbst erscheint in der Rollen-
einkleidung eines Lehrers - die Personifikation ist eines der wesentlichen Elemente 
des Mythos. Ideeller Mittelpunkt der Szene ist die Büste. Die Volksmenge drängt sich 
um die Lehrergestalt; Aufmerksamkeit schenken ihr jedoch nur drei Kinder, während 
alle anderen zu dem Denkmal aufschauen. Es ist eine eindrucksvolle Demonstration 
der Notwendigkeit von Mythen. Die Illusion als Motiv, so bezeichnend für die popu-
läre Kunst des 19. Jahrhunderts, ist hier zur Vollendung geführt, das Bild ist sicherlich 
das Werk eines erfahrenen Photographen. Dank der Klarheit in der Aussage konnte 
das Photo auch in offiziellem, gesellschaftlichem Kontext zur Anwendung kommen, 
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etwa in Schulen oder Schulbehörden, und zwar unabhängig vom Ort seiner Ent-
stehung - es war Schlan (Slaný) - überall in Böhmen. Der Vergleich zwischen beiden 
Aufnahmen zeigt, welche Rolle die Professionalität des Photographen bei der In-
szenierung eines solchen Bildes spielte. 

Neben den bereits genannten Figuren aus der tschechischen Mythologie gehörte Jan 
Žižka zu den wichtigsten. Verkörperte Jan Hus den Geist, so stand Žižka für Kraft, 
und eben deshalb wurde er weitaus häufiger dargestellt. Unter dem historischen 
Aspekt erscheint diese Resonanz absurd: Hussens Bedeutung ist eine übernationale, 
universale, während Žižka im Grunde nichts weiter war als ein fähiger Krieger. Den-
noch: Er symbolisierte etwas, woran es dem tschechischen Volk in seinem Emanzipa-
tionsstreben zu mangeln schien. So war die Gestalt Žižkas aus Lebenden Bildern und 
verschiedenen Festakten kaum wegzudenken. Die Ausstattung mit Attributen blieb 
stets dieselbe: Augenbinde (mal über dem rechten, mal über dem linken Auge), in der 
Hand der Streitkolben und auf dem Gewand der Kelch. In dieser Formalisierung war 
die Figur auf den ersten Blick erkennbar, sie war zur Ikone erstarrt. In einer Zeit, die 
sich an der Vergangenheit berauschte, verkörperte der als Žižka kostümierte be-
rühmte Schauspieler im Atelier des Photographen gleichsam auch den unauflöslichen 
Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart. 
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Nebe n der Vergegenwärtigun g Žižka s mit Hilfe eines kostümierte n Schauspieler s 
waren auch Reproduktione n seines Bildnisses nac h verschiedene n Kunstgegenstände n 
sehr beliebt : In diesem Fal l wurd e um 1865 eine Plakett e als Schmuckmoti v für eine 
Visitenkart e photographiert . 

Da s Časlaue r Žižka-Denkma l gewinnt in dieser Photographi e einen beinah e myste-
riösen Zug . Di e Untersich t steigert seine Monumentalität ; außerde m ist der Hinter -
grund mittel s eines Belichtungstrick s abgedunkelt , so daß die Figu r aus dem Bild her -
auszutrete n scheint : Da s steinern e Denkma l verwandel t sich in das Bild eines realen 
Heroen . 

Wie wir bereit s gesehen haben , waren photographisch e Reproduktione n ein belieb-
tes Schmuckmoti v für Visitenkarten . Es war eine kostengünstig e Möglichkeit , das 
Mediu m der Photographi e wie auch dessen Theme n zu popularisieren . In diesem Bei-
spiel wird das Phot o von einer erläuternde n Beischrift begleitet : „Zu r Erinnerun g an 
die Benefizfeier am 15. August 1888 zur Errichtun g eines Žižka-Denkmal s in Žiž -
kov". Di e Darstellun g feiert die neuerworben e Selbständigkei t der Gemeind e Žižkov , 
die ursprünglic h als Teil der Königliche n Weinberge r entstande n war. Di e Tenden z 
zur Mythisierun g ist unverkennbar . 
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Zum Mythos um die Gestalt Jan Žižkas gehörte auch der Ort, an dem er gestorben 
sein soll. Die Aufnahme hat etwas Absurdes. Auf die Denkwürdigkeit des Ortes ver-
weist nur das Täfelchen mit der Inschrift. Der kleine Grabhügel aus aufgeschichteten 
Steinen und die Stäbe, die die jungen Bäumchen stützen, wirken nicht sehr würdevoll, 
auch sehen die Bäumchen nicht so recht lebensfroh aus. Als Visitenkarte war das Bild 
zweifellos für ein breiteres Publikum bestimmt; daß es weder Ehrfurcht erweckt noch 
an Žižkas Heldentum denken läßt, war sicher nicht die Schuld des Photographen. 

Mit bemerkenswertem Beharrungsvermögen begleitete die Beschwörung und 
Aktualisierung der hussitischen Bewegung als Prinzip alle Aufbruchphasen der 
Tschechen: beginnend mit der nationalen Emanzipation über die Anfänge der Ersten 
Republik bis hin zum „Aufbau des Sozialismus". Das zyklische Wiederkehren gehört 
zu den charakteristischen Merkmalen eines Mythos: Die Zukunft erscheint aus diesem 
Blickwinkel als Wiederbelebung einer ruhmreichen Vergangenheit. So beschworen 
die Tschechen an jedem Neubeginn die ruhmreichste Epoche ihrer Geschichte, die 
sich in der Zukunft gleichsam wiederholen sollte. Die hussitische Wagenburg auf dem 
Sokol-Kongreß des Jahres 1922 wirkt in dem kolorierten Diapositiv wiederum eini-
germaßen absurd. Die Mythisierung der hussitischen Bewegung war zu einem wichti-
gen Instrument der ideologischen Propaganda geworden. Ihre Überhöhung als 
„Glanzpunkt der tschechischen Geschichte" ließ sich zwanglos sowohl für den 
Nationalismus des 19. Jahrhunderts als auch in der sogenannten „wissenschaftlichen 
Weltsicht" der kommunistischen Ära nutzbar machen. Die Photographie mit ihrer 
Suggestion der Authentizität war da das ideale Medium. Man gewinnt angesichts 
solcher Bilder den Eindruck, als ob sich die Tschechen ständig der Kontinuität ihrer 
Geschichte hätten versichern müssen. Diese Belebung einer kriegerischen Epoche hat 
nichts Romantisches, sie hat nichts gemein etwa mit der Aufführung historischer 



312 Bohemia Band 35 (1994) 

Turnierkämpfe . Vielmehr handel t es sich um politisch e Propaganda , vorgetragen von 
offizieller Seite un d deshalb auch mi t eine r gewissen weihevollen Würde . Besonder s 
bizarr wirkt die Kostümierun g der „hussitische n Krieger " in Uniforme n der tsche -
choslowakische n Armee : Es sind Zeitgenossen , die sich hinte r der hussitische n 
Wagenbur g verstecken . 

Auf diesem Phot o aus dem Jah r 1981 legen die Rekrute n ihre n Eid auf dem Hüge l 
Vítkov ab, zu Füße n des Žižka-Denkmal s von 1946, der größte n bronzene n Reiter -
statu e der Welt. De r Photograp h ha t die Perspektiv e so gewählt, daß Jan Žižka auf 
seine moderne n Krieger herabblickt , die in seine Fußstapfe n trete n sollen. Di e Auf-
nahm e bekräftigt gleichsam das Gelübd e un d erweiter t es um eine zusätzlich e Dimen -
sion. Da ß sie ideologisch-propagandistisc h wirken soll, ist offensichtlich , sie ist dar -
auf angelegt , den Betrachte r zu manipulieren . De r Geis t des Schauplatze s eine r histo -
rischen Schlach t wirkte so stark, daß dor t nich t nu r das Denkmal , sonder n auch 
ein Mausoleu m für die Präsidente n der kommunistische n Tschechoslowake i er-
richte t wurde . De r einbalsamiert e Leichna m des Arbeiterpräsidente n Klemen t Gott -
wald wurde hier unte r den Klänge n von Bedřic h Smetana s Symphoni e „Tábor " 
zur letzte n Ruh e gebettet . Da s stetige Aktualisieren der hussitische n Traditio n sollte 
auf die tiefreichenden  Wurzeln der neue n Gesellschaftsordnun g verweisen, un d so 
wurde auch die alljährlich e Zeremoni e des Rekruteneide s in diesem Sinn e in Szene 
gesetzt. 
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Einen besonderen Platz nimmt im tschechischen Geschichtsdenken der Mythos des 
heiligen Wenzel ein, des wichtigsten Landespatrons. Die Tschechen empfanden sich 
immer als Herzog Wenzels Untertanen, und sein Kirchenfest war in Böhmen immer 
schon der bedeutendste Feiertag. In lebenden Bildern kam er im 19. Jahrhundert aller-
dings nur selten vor, und noch seltener oder nie als zentrale Figur. 

Auf dem kolorierten Diapositiv vom Sokol-Kongreß des Jahres 1922 führt er, auf 
einem Schimmel reitend, das Heer an, das dem tschechischen Volk der Sage nach der-
einst zu Hilfe eilen soll. Hinter dem Reiter ist die britische Flagge zu erkennen; es folg-
ten Flaggen weiterer Länder, in deren Armeen tschechische Soldaten als Söldner 
Dienst taten. Die Symbolik ist klar: Das mythische Gefolge des heiligen Wenzel, die 
mythischen Ritter sind auferstanden und haben der Nation die Freiheit erkämpft. 
So bizarr und in der Idee auch absurd das Bild ist, so stark war seine Wirksamkeit in 
der Öffentlichkeit - nicht zuletzt deshalb, weil es Teil einer Serie von Diapositiven 
war, die vom zentralen tschechoslowakischen Lehrmittelverlag vertrieben wurde. 
Vorführungen solcher Lichtbilder gehörten an den Schulen zur staatsbürgerlichen 
Erziehung. 
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Da s Tablea u vivant „Tscheche n am Nordpol " vom tschechische n Künstle r Kare l 
Něme c wurde am 5. April 1909 aufgeführt . Hie r schmück t es eine Musikkassett e mi t 
dem gleichnamige n Hörspie l von Jára Cimrman . Jára Cimrma n ist die fiktive Gestal t 
eines tschechische n Universalkünstler s aus den letzte n Jahre n der Monarchi e -  ebenso 
fiktiv wie die tschechische n Geschichtsmythen . Aus seinem Mytho s ist ein Anti-
Mytho s erwachsen . Leitmoti v der unte r dem Name n Jára Cimrman s bekannte n 
Stück e - die übrigen s zu den populärste n in der tschechische n Theaterliteratu r gehö-
ren -  ist die tschechisch e Mentalität . Als typisch tschechisc h wird der rührend e Eifer 
vorgeführt , mit dem Laientheate r die dümmlichste n Sujets präsentieren , als typisch 
tschechisc h wird amateurhaft e Pseudogelehrsamkei t verspottet , tschechisc h ist der 
Minderwertigkeitskomple x der nachhinkende n ode r verkannte n Weitläufigkeit , 
tschechisc h ist die Glorifizierun g der nationale n Schwäche n un d Kulte , tschechisc h ist 
auch der Kul t um Provinzgenies . Di e berühmte n Handschriftenfälschungen , die die 
tschechisch e national e Mythologi e so nachhalti g geprägt haben , waren aus eben jener 
Mentalitä t hervorgegangen , die die Autore n der Cimrman'sche n Stück e karikieren . 
Di e Inspirationsquell e dieser Werke liegt irgendwo in der nationale n Wiedergeburts -
bewegung mit ihre n Mythe n un d Symbolen , die hier raffinier t ausgespielt werden . 
De r Cimrman'sch e Humo r ist ein Versuch der Vergangenheitsbewältigung , ein Ver-
such , sich der Last der Vergangenhei t zu entledigen . Er entstan d in der politisc h ent -
spanntere n un d kulturel l lebendigere n Atmosphär e der sechziger Jahre , un d die Figu r 
Jára Cimrman s mu ß auch als Versuch angesehe n werden , die tschechisch e national e 
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Mythologi e zu demaskieren . Di e Gestal t selbst verkörper t das bei den Tscheche n so 
beliebte Spiel mit der Fiktion . Ma n denk e in diesem Zusammenhan g an die von Jarosla v 
Haše k gegründet e fiktive „Parteide s gemäßigtenFortschrittsimgesetzlichenRahmen" . 

Ironi e schwingt auch mit , wenn sich die Photographi n K.S . (Kateřin a Scheufle -
rová) , die seit der zweiten Hälft e der achtzige r Jahr e täti g ist, der tschechische n Ver-
gangenhei t zuwendet . Diese s Bild thematisier t die Sage von dem Ro ß Šemík , das vom 
Wyschehra d in die Molda u gesprungen ist. Di e weibliche Brust stellt den Wysche-
hrad-Felse n als sagenumwoben e Residen z der Fürsti n Libussa vor un d verweist 
zugleich auf den erotische n Ker n der Legende . Sie kan n aber auch als Anspielun g auf 
den Mädchenkrie g verstande n werden ode r auf den Passus in der Cosmas-Chronik , 
wo Böhme n als das Lan d geschilder t wird, wo Milc h un d Honi g fließen. Di e ironi -
sche Einstellun g zu Mythe n un d Legenden , wie sie erst heut e der jungen Generatio n 
gegeben ist, wird hier offenkundig . Charakteristisc h ist auch die Vielschichtigkei t der 
Symbolik . In krassem Kontras t zu den schwelgerische n historisierende n Tableau x 
vivants des 19. Jahrhundert s wurde hier eine minimalistisch e Perspektiv e gewählt; das 
sagenhaft e Ro ß ist ein Plastikpferdchen . 

De r Wyschehra d gehör t nebe n dem Georgsber g zu den mythische n Ursprungs -
orte n der tschechische n Nationalkultur . Deshal b wurde er zum Standor t des „Slavín" , 
der letzte n Ruhestätt e der bedeutendste n Tschechen , gewählt. Di e Male r der Roman -
tik habe n ihn sehr geschätzt . Fü r die Photographi e dagegen war er schon imme r 
problematisc h -  im Gegensat z zum Georgsberg , der sich als einzeln stehende r Basalt-
hügel besten s für die Rolle eines Symbols eignet , ist ein Felsen wie der Wyschehra d 
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nicht sehr photogen. Der ironisierende Akzent in der Aufnahme aus dem Zyklus 
„Tschechische Träume" von derselben Photographin provoziert wiederum eine ganze 
Reihe von Assoziationen. Der Georgsberg war Schauplatz großer nationaler Demon-
strationen, die sich seit 1868 bis in die jüngste Zeit zyklisch wiederholten, nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde dort ein Freilufttheater eingerichtet, wo das Prager Natio-
naltheater regelmäßig Libussa aufführte. Schon zuvor jedoch, als Ema Destinnová die 
Libussa in einer Freilichtvorstellung auf dem Wyschehrad gesungen hatte, klassifi-
zierte Karel Teige die Veranstaltung als „super dada". In der Aufnahme vermutet man 
auf den ersten Blick wieder eine Brust, aber schnell genug kommt man darauf, daß es 
eine Brust nicht sein kann. Es ist vielmehr ein Knie. Der Berg Georgsberg ist als lapi-
dares, allen Tschechen auf Anhieb verständliches Symbol ein Archetyp, und dennoch 
wirkt sein Symbol weniger vertraut als das des Wyschehrad. 
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Anders als der Wyschehrad ist der Hradschin ebenso würdevoll wie photogen. Er 
ist die traditionsreiche Residenz der böhmischen Herrscher. Er wurde zu einem 
beliebten Motiv der Dekorationsmalerei, was zur Folge hatte, daß sich das Symbol in 
eine bloße Kulisse verwandelte. Nach der Jahrhundertwende fiel die erhabene Würde 
des historischen Denkmals dann endgültig der Banalisierung zum Opfer. Hier dient 
der Hradschin nurmehr als Hintergrund für das Flugzeug, das ihn als epochale Neu-
erfindung nicht zufällig halb verdeckt. Das Flugzeug ist ein Modell einer Maschine des 
Trautenauer Luftfahrtpioniers Igo Ettrich; sie hieß „Taube". In dem hier gegebenen 
Kompositionszusammenhang symbolisiert es, wenn auch in trivialer Form, den 
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technische n Fortschritt ; auf bizarr e Weise sind in dem Bild der historisch e Mytho s 
un d der erst im Entstehe n begriffene Mytho s der Techni k miteinande r verknüpft . 

In dem Tablea u vivant von Jan Mula č erschein t der Hradschi n ebenfalls als Folie , 
doc h spielt der Hintergrun d hie r eine wesentlich e Rolle : E r unterstreich t das Tsche -
chisch e des Sujets un d verleiht ihm Monumentalität . Di e Symbolsprach e der Kompo -
sition ist faszinierend : Übe r der Grupp e der tschechische n Fraue n häng t an dem 
erblühte n Baum eine herzförmig e Frucht , ein Apfel mi t einer Kart e der Lände r der 
böhmische n Kron e (wobei Österreichisch-Schlesie n auffällig hervortritt) . Di e Fruch t 
spielt auf die Erkenntni s der Selbständigkei t an , aber auch darauf , daß die tschechisch e 
Eigenständigkei t das Stadiu m der ersten Blüte n nunmeh r überwunde n ha t un d zur 
Fruch t herangereif t ist. Di e Frauen , die ihr ihre Huldigun g erweisen, sind teils städ-
tisch-bürgerlic h gekleidet , teils tragen sie ländlich e Trachten . De r Hradschi n als Herr -
schersit z erhäl t so mi t dem bäuerliche n Moti v ein Gegengewicht . 

Di e Aufnahm e des Totengräber s mit dem tätowierte n Panoram a des Hradschi n auf 
dem Rücke n strahl t eine feine intellektuell e Ironi e aus, wie sie für einige der in den 
achtzige r Jahre n tätigen Photographe n charakteristisc h ist. Di e motivisch e Verkür-
zun g läßt einen weiten Interpretationsspielrau m offen: Ma n kan n an ein Begräbni s der 
tschechische n Vergangenhei t denke n ode r auch daran , daß jenen , die auf dem Hrad -
schin residieren , eine Grub e geschaufelt wird. Seit der Mitt e der siebziger Jahr e un d 
die ganzen achtzige r Jahr e hindurc h war die tschechisch e Photographi e geradezu 
aufgeladen mi t versteckte n Anspielungen , oft ironische r Färbung . Di e allgemein e 
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Stimmung schlug sich hier unmittelbar nieder, und der feine Humor bot gerade den 
Intellektuellen ein Ventil. In dieser Hinsicht genoß die Photographie unter allen 
Kunstgattungen wohl die größte Freiheit. 

Der Mythos des heiligen Wenzel, wie er sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat 
war von Anfang an untrennbar mit der Örtlichkeit des späteren Wenzelsplatzes ver-
knüpft. Die Errichtung des heutigen Wenzelsdenkmals war fraglos ein ideologisch 
motivierter Akt. Eine Statue des heiligen Wenzel hatte auf dem Platz aber schon 
truher gestanden, schon zu Zeiten, als er noch Roßmarkt hieß und auch als solcher 
genutzt wurde. Der Name Wenzelsplatz kam erst nach dem Jahr 1848 allmählich auf 
nachdem zu Füßen der Wenzelsstatue die Messe gefeiert worden war, die in Prag die 
Revolution in Gang brachte. Die St. Wenzelsmesse sollte das erste in einer Reihe ein-
schneidender politischer Ereignisse werden, die vom Wenzelsdenkmal ihren Ausgang 
nahmen. Zugleich war Wilhelm Treitz' Daguerrotypie die auch erste Dokumentär 
aufnähme in der böhmischen Photographiegeschichte. Zum ersten Mal wurde eine 
öffentliche Veranstaltung photographisch festgehalten, und es war auch das erste Mal 
daß ein Photodokument - dann allerdings in lithographischer Vervielfältigung ver-
breitet - das politische Bewußtsein der Öffentlichkeit beeinflußt hat. Das Bild wirkte 
gleichsam als Symbol des Aufbegehrens und des Widerstandes - eine Konnotation 
die dem Wenzelsdenkmal seither geblieben ist. 

An keinem anderen Ort in den böhmischen Ländern oder der Tschechoslowakei 
kam es seit 1848 zu so vielen politischen Demonstrationen. Angelpunkt war im 
20. Jahrhundert allerdings schon das neue, größere Denkmal im oberen Teil des Plat-
zes, in der Achse des Nationalmuseums. Die magische Kraft des Denkmals als Symbol 
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einer ruhmreichen Vergangenheit zog vor allem Gegner des kommunistischen Regi-
mes an. Das Denkmal entwickelte sich zu einem geradezu mythischen Ort des Wider-
standes. Im August 1968 war hier die zentrale Informationsbörse. Jan Palach übergoß 
sich seinerzeit unweit des heiligen Wenzel mit Benzin und lief dann als lebende Fackel 
auf ihn zu. Bei Demonstrationen wurde die unmittelbare Umgebung des Denkmals 
aus guten Gründen von der Polizei abgeschirmt; im Frühjahr 1969 wurde hier ein 
Wald aus kleinen Fichten aufgebaut, damit man sich dem Denkmal nicht nähern 
konnte. Dem Dämon des Mythos konnten sich also auch die Hüter des Regimes nicht 
entziehen. So war es auch im Januar und im November 1989. Die Aufnahme eines 
Photoreporters stammt aus dem Januar 1989. Kann man sich einen besseren Beweis 
für die politische Macht eines Mythos vorstellen? 

Das Denkmal verkörperte längst nicht mehr einen Heiligen, es hatte nichts mehr 
mit Religion zu tun, es war vielmehr zu einem nationalen Symbol geworden, zu einem 
Symbol der Schicksale des tschechischen Volkes. Der Mythos des Landespatrons 
hatte sich in die zivile Sphäre verlagert, das Martyrium des Heiligen wurde mit dem 
Martyrium der Nation identifiziert. Dieser Bedeutungswandel reicht so weit, daß vie-
len heute gar nicht mehr bewußt ist, daß es sich eigentlich um einen Heiligen handelt. 
Für die Photographen ist die Gestalt in ihrer popularisierten Funktion eines allgemein 
zutiefst verehrten Symbols weiterhin ein reizvolles Thema. Variiert und bildlich arti-
kuliert werden hier die verschiedensten Bedeutunngsaspekte, auch widersprüchliche, 
und es fehlt auch nicht an Reflexionen von der ironischen Warte aus. Es gibt in Böh-
men kein anderes Denkmal und keinen anderen Ort mit auch nur annähernd so wirk-
samer Symbolkraft, und es dürfte nicht einen einzigen Tschechen geben, dem dieser 
magische Ort der Ehrfurcht und des Trotzes unbekannt ist. 
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In Lebenden Bildern des 19.Jahrhunderts erschien häufig die allegorische Figur 
der „Tschechia" als Verkörperung der Nation. In dieser Aufnahme ist dargestellt, wie 
ihr Vertreter aller Volksschichten huldigen. Die Beschützer des Vaterlandes belauern 
den Feind, der sich voller Heimtücke zwischen den Felsen hervordrängt. Ich konnte 
keine Quelle finden, die die „Lektüre" des Bildes erleichtern würde. Die Komposition 
mythisiert das „Volk". Die zentrale Figur in der Gruppe um die „Tschechia" trägt 
Tracht, ebenso die „Vaterlandsverteidiger", deren Anführer - natürlich - als Chode 
kostümiert ist. Unter phototechnischem Aspekt sind hier die nachgezeichneten 
Gestalten der Feinde interessant, die im Augenblick der Aufnahme vermutlich in 
Bewegung waren. Das Bild war - schon aufgrund der bescheidenen Qualität - wahr-
scheinlich nur für das Theaterpublikum, als Erinnerung an die Aufführung, bestimmt. 
Zur breiteren Propagierung der Veranstaltung hätte sich eine Zeichnung besser geeig-
net, der allerdings das authentische Moment gefehlt hätte. 

In diesem Fall handelt es sich um eine in Písek entstandene Atelieraufnahme mit 
eher lapidarer Aussage. Der Anlaß, zu dem das Bild angefertigt wurde, ist ebenso un-
bekannt wie sein Autor. Zu Seiten der „Tschechia" sind hier Personifikationen Mäh-
rens und Schlesiens angeordnet, gekennzeichnet durch Wappenschilde. Das Buch in 
den Händen der „Tschechia" verweist auf die historischen Privilegien. Die Mädchen-
gestalt könnte die junge Freiheit verkörpern, die männlichen Figuren vertreten jeweils 
verschiedene Bevölkerungsgruppen: ein Sokol-Angehöriger, ein Student, ein Bauer 
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mit Sense, ein Intellektueller ; der Arbeiter ist etwas in den Hintergrun d gerückt . 
Mi t seiner leich t lesbaren Kompositio n un d eingängigen Symbolik konnt e das Bild gut 
für ein breite s Publiku m bestimm t gewesen sein. 

In den achtzige r Jahre n des 19.Jahrhundert s ha t sich allem Anschein nac h ein 
Kano n von Mythe n un d Symbole n herausgebildet , die bei feierliche n Anlässen zitier t 
wurden . Fas t vollständi g zeigt sie un s dieses im Gasthau s U Halánk ů aufgenommen e 
Gruppenbil d tschechische r Amerika-Emigrante n aus dem Jah r 1888. De n zentrale n 
Plat z unte r den nationale n Symbole n un d den Büsten der böhmische n König e nimm t 
die Büste Kaiser Fran z Joseph s I . ein, umgebe n von Bildern historische r Orte , die als 
Landschaftsbilde r formulier t sind. 

Symbolisch e Bedeutun g hatt e im Laufe des f 9.Jahrhundert s auch das ländliche , 
bäuerlich e Milieu angenommen , wie es bereit s aus der vorigen Aufnahm e zu ersehe n 
war. De r Mytho s entwickelt e sich als Bild des reinen , unverdorbene n Landbewoh -
ners , der unberühr t geblieben war von den Laster n des städtische n Leben s un d von 
der deutsche n Sprache , die in den Städte n vorherrschte . Natürlic h habe n dieses Bild 
auch Nachkläng e der Romanti k beziehungsweise dere n spezifisch tschechische r 
Variant e geprägt. Trachte n wurde n zu einem beliebte n Moti v der Photographie ; die 
Aufnahme n wurde n oft in Serien herausgegeben . Di e ländlich e Trach t wurde zu 
einem unentbehrliche n Requisi t verschiedenste r nationale r Feierlichkeiten ; in leben -
den Bildern symbolisiert e sie das Bauerntum . Di e Aufnahm e vom Blumenfes t auf der 
Prage r Sophieninse l dokumentier t nachgerad e eine Übersättigun g mit bäuerliche r 
Symbolik. 
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Solche Wagen mit allegorischen Kompositionen waren eigentlich bewegliche 
Tableaux vivants. Noch vor einigen Jahren wurden sie bei Umzügen zum Ersten Mai 
eingesetzt. Dieser Wagen mit dem Titel „Frühling" stammt aus den Feierlichkeiten 
zur Eröffnung der Ethnographischen Ausstellung in Schlan/Slaný im Jahre 1894. Mit 
der Aufschrift Nazdar wünschte man der Ausstellung Erfolg. Es ist symptomatisch, 
daß aus dieser Ermunterung später eine gängige Grußformel geworden ist. Thema ist 
- wieder einmal - der mythische Uranfang. Mit dem Frühling beginnt in der Land-
wirtschaft das Jahr, und im übertragenen Sinne steht der Frühling für den Beginn des 
Lebens und für Wiedergeburt. Von Bedeutung ist hier auch das Motiv der Biene, das 
uns auf anderen Bildern bisher noch nicht begegnet ist. In der Literatur der nationalen 
Wiedergeburt waren Bienen und Honig Symbole des Slaventums, in direktem Zusam-
menhang mit dem Symbolmotiv der Linde - dem Pendant zur deutschen Eiche. Des 
weiteren stand die Biene für Fleiß und Tüchtigkeit. Der Wagen quillt über von Blu-
men, spielt also auch auf den Fleiß an, der das Gelingen des beginnenden Jahres und, 
allgemeiner, des neuen Lebens garantieren soll. 
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Ein faszinierendes Bild ist die „Wiedererweckung des Vaterlandes", die auf dem 
Sokol-Kongreß des Jahres 1922 aufgeführt worden ist. Die Szene wurde für das anwe-
sende Publikum arrangiert, nicht auf die photographische Aufnahme hin. Das kolo-
rierte Dia gehörte zu der bereits genannten Serie von Diapositiven für schulischen 
Gebrauch. Vor den Augen einer Schar Schulkinder in Sokol-Tracht lag die Personifi-
kation des Vaterlandes im Staub, erhob sich dann feierlich und schritt auf die monu-
mentale Statue der Freiheit zu. Thematisiert wird hier das zyklische Auf und Ab, ein 
zentrales Element des Mythos. Die Geburt oder Wiedergeburt ist der Beginn eines 
neuen Zyklus. Die Aufnahme der Statue stammt von den Proben, das andere Bild 
wurde während der Feier selbst aufgenommen. Das Motiv der Freiheitsstatue, zumal 
in dieser „amerikanischen Auffassung", ist in der tschechischen Ikonographie un-
gewöhnlich. Es könnte hier als Anspielung auf die Geburt des selbständigen amerika-
nischen Staates gedacht sein. 
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Elementar e Attribut e der tschechische n Nationalitä t waren die rot-weiß e Flagge 
ode r ein Band in diesen Farben , das Löwenwappe n un d die St. Wenzelskrone . Sie 
gehörte n zur Ausschmückun g aller erdenkliche n Festlichkeiten . Di e hier gezeigte 
St. Wenzelskron e aus Blume n ziert e anläßlic h der internationale n pharmazeutische n 
Ausstellung 1896 das Karre e vor dem Industriepalas t auf dem Prage r Ausstellungs-
gelände . Ähnlich wie im Falle des Hradschi n wird in dem Moti v eine Tenden z zur 
Profanierun g des traditionsreiche n Symbols spürbar . 
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Ein ähnliches Schicksal erlitt auch der heraldische Löwe auf der Jubiläumsausstel-
lung von 1891, die die Macht und das Selbstbewußtsein des tschechischen Kapitals 
demonstrieren sollte, begegnete er doch dem Besucher praktisch auf Schritt und Tritt. 
Die Aufnahmen belegen, wie absurd sich das Wappen auf einem Zuckerhut ausnimmt 
oder wie bizarr es in Verbindung mit den Würsten des Metzgers Antonín Chmel 
wirkte. Das Symbol war zum Klischee abgesunken. In der Masse der Varianten auf der 
Jubiläumsausstellung ist seine Funktion als feierliches Zeichen des Tschechentums 
verlorengegangen, es wurde zum aufdringlichen Versatzstück. Allerdings war es in 
dieser Zeit allgegenwärtig, sowohl bei festlichen Anlässen als auch im Alltag. 
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Di e Bildunterschrif t „Di e St. Wenzelskron e geht unter " ha t den Zaube r unbeab -
sichtigte r Symbolkraft . Da s Bild stamm t aus eine r Reportag e über die Havari e des 
Dampfer s Fran z Joseph s I . im Jahr e 1898 in der Zeitschrif t Světozor . De r Photograp h 
ha t ganz folgerichti g das allgemein bekannt e Symbo l gewählt, um das tragische 
Momen t hervorzuheben . Di e Bildunterschrif t belegt zugleich die für die Zei t charak -
teristisch e außerordentlich e Sensibilitä t für Symbolik un d die Fähigkeit , sie auf eine 
ander e Eben e zu transponieren , als es der Photograp h ursprünglic h beabsichtig t hatte . 
Di e Katastroph e wird in ihre r Bedeutun g noc h gesteigert, zu einer nationale n Tragö -
die stilisiert. De r Photograp h Františe k Bruner-Dvořá k hatt e am Or t des Geschehen s 
mehrer e Aufnahme n gemacht , auch von den Bergungsarbeiten , jedoch nu r Gesamt -
ansichten ; das Moti v der Kron e war die einzige Detailaufnahme . Es ist wenig wahr-
scheinlich , daß der Hofphotograp h Ferdinand s d'Est e selbst eine ironisierend e Re-
flexion über einen bevorstehende n Untergan g dessen, was die Kron e symbolisierte , 
im Sinn gehabt hätte . Ein e solche Assoziation wäre unschicklic h gewesen; was die 
Journaliste n der Zeitschrif t Světozo r mit der zweideutige n Formulierun g der Bildun -
terschrif t bezweckten , war ein Appell an die patriotische n Gefühl e der Leser. Fü r iro-
nisch e Selbstreflexion war es noc h zu früh , un d sie brach sich dan n zuerst in der Lite -
ratu r Bahn . 
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Im Rückgriff auf die Traditio n der Sommer-Sonnwendfeuer , mit dene n im Frühjah r 
der Beginn neue n Leben s gefeiert wurde , verbrannt e ma n nac h dem Oktobe r 1918 die 
Symbole der Monarchie . Di e Aktion fand auf dem symbolträchtige n Schauplat z der 
Schlach t am Weißen Berg statt , mit der das vielzitiert e dreihundertjährig e Temno  über 
Böhme n hereingebroche n war. Di e Symbolik bedurft e keine r weiteren Erläuterung ; 
das Bild wurde als Postkart e vertrieben . 

E l l • WEIL: 

4 •- •  iSüriK-' 

m 
BL '""-ttfe 

fe wmmš?MSP:.ěšk i "mTLMm 
i Ér & i * 
^ í _ l f JE* 

1 
šmgr'  

Mittel s Postkarte n wurde auch das Bild eines symbolische n Grabe s der nationale n 
Knechtschaf t verbreitet , versehen mit dem wirkungsvollen Titel : „Unsere n Märtyrer n 
/  1621 /  Unterdrückun g /  1620-1918". Di e Faszinatio n durc h die Unterdrückun g 
un d das Leid von „300 Jahren " steigerte sich einerseit s bis zu einer nachgerad e maso -
chistische n Perspektiv e auf diese Epoche , andererseit s bildete sie aber auch eine 
schlagkräftige Waffe der nationale n „Wiedergeburts"-Ideologie . Es ist bemerkens -
wert, wie sich noc h die kommunistisch e Propagand a nac h 1945 dieser Faszinatio n 
bediente ; sie stützt e sich dabe i nich t nu r auf die nationalistische n Instinkt e der Volks-
massen , sonder n auch auf die theoretische n Ausführunge n der tschechische n Linke n 
aus der Zwischenkriegszeit . So konnt e Zdeně k Nejedl ý eine Analogie zwischen dem 
Zeitalte r der „Finsternis " un d der Zei t der nationalsozialistische n Okkupatio n aus-
mache n un d ebenso das Volk, das währen d des Februar-Putsche s 1948 die städtische n 
Plätz e füllte, um glorreich über die „Obrigkeit " zu siegen, als direkte n Erbe n der hus-
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sitischen Traditionen apostrophieren. „Den Weißen Berg wettzumachen", forderte 
Nejedlý anspornend in einer seiner Nachkriegsreden. Die Frustration über die eigene 
Vergangenheit schwang darin noch ebenso mit wie schon 1918 und 1945. 
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Nach der Gründung der Ersten Republik war das Bedürfnis, die tschecho-slowaki-
sche Gemeinsamkeit zu bekräftigen, auf beiden Seiten stark ausgeprägt, obwohl diese 
nicht ohne historische Traditionen war. Dieses Miteinander sollte das in einem Atelier 
in Zipser-Neudorf (Spišská Nová Ves) photographierte Tableau vivant verkörpern. 
Zentrales Motiv sind die Kämpfergestalten, die darauf verweisen, daß die Freiheit erst 
erkämpft werden mußte und auch Opfer gefordert hat. Die schwarzgekleidete Gestalt 
steht wohl für die Reaktionäre, die die Geburt des neuen Staates in Angst und 
Schrecken versetzten. Die Komposition enthält alle unentbehrlichen Symbole; am 
stärksten wirkt aber die kämpferische Stimmung. 

Das Löwenwappen ist in den Anfangsjahren der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik in den Hintergrund gedrängt worden, da der Löwe ein Symbol des König-
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reiches Böhmen gewesen war. An seine Stelle trat folgerichtig die Flagge des neuen 
Staates. Allerdings hat die Flagge als Staatssymbol nie die gleiche Akzeptanz erreicht 
wie in manchen anderen Ländern, wo sie ganz selbstverständlich auch zur Dekoration 
von Familienfeiern gehört. Vermutlich liegt das daran, daß die Flagge noch so jung 
ist. 

Im folgenden Bild stammt die kämpferische Stimmung aus einer anderen Quelle. In 
den kommunistischen Ritualen haben den Platz der tschechoslowakischen Flagge rote 
Fahnen eingenommen, die auf den proletarischen Internationalismus verwiesen. Die 
Abkürzung R O H steht für „Revolutionäre Gewerkschaftsbewegung". Alles war revo-
lutionär, alles stand im Zeichen des Kampfes. So trägt diese Aufnahme den Titel „Wir 
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kämpfen für den Frieden". Es handelt sich um ein an Banalität grenzendes Dokument 
der Agitation, wie sie in den fünfziger Jahren üblich war. Der Bedeutungswandel der 
Flagge, der sich in der Zwischenzeit vollzogen hat, wird hier offenkundig. 
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Di e vorhergehend e Photographi e von Radova n Boček wurde nich t nu r als Plakat -
moti v für die Photoausstellun g zu den Novemberereignisse n des Jahr e 1989 aus-
gewählt; sie wurde selbst gleichsam zu einem Symbo l dieser Zeit . Them a ist hier , wie 
es für die national e Symbolik in der tschechische n Photographi e so typisch ist, die 
Magie eines Ortes . Unte r der bemalte n Plan e verbirgt sich nämlic h der Sockel des 
monumentale n Stalin-Denkmal s auf der Letná . Dan k seiner aUusiven Motivsprach e 
wurde das Phot o -  nebe n einer Aufnahm e von der Demonstratio n am 17. Novembe r 
-  zum meistgenutzte n un d bekannteste n Bild der Samtene n Revolution . 

Di e Aufnahm e mit dem Tite l „Tschechische s Volk, wovor sollte ich mic h fürchten , 
solange ich an Dic h glaube ?" stamm t aus dem Atelier eine r Vereinigun g von Photogra -
phen , die sich Bratrstvo (Bruderschaft ) nennt . Di e Grupp e hatt e sich schon vor dem 
Novembe r 1989 zusammengeschlossen , un d ihre Arbeit ist ein Beleg für das Prinzi p 
der zyklischen Wiederkeh r in der Kunst . Da s Bratrstvo bezieh t seine Inspiratio n aus 
der Agitationskuns t des sogenannte n sozialistische n Realismu s der fünfziger Jahre , in 
der es Archetype n un d ander e bleibend e Werte wie Optimismus , Heroismus , Selbst-
bewußtsein un d Einfachhei t entdeckt . Mitgliede r der Vereinigun g sagen, daß sie die 
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Kunst der fünfziger Jahre als eine spezifisch kommunistische Variante der Pop-art 
betrachten. Die Zeit fasziniert sie vor allem wegen der „phantastischen Fähigkeit, 
Positives mit Negativem zu vermischen". Es geht dem Bratrstvo darum, allgemein-
gültige, überzeitliche Symbole zu schaffen. In ihrem Manifest erklären sie, daß sie 
die Tradition wiedererwecken und zeigen wollen, wie sie in Widerspruch zu ihrem 
Bezwinger, dem Modernismus, geriet. Patriotismus und Slavismus sind die zentralen 
Ideen dieser Photographengruppe. 

Die Mitglieder des Bratrstvo verkünden, daß sie einen neuen, menschlichen Realis-
mus anstreben, in dem der Akzent auf der „Reinheit" liegen soll. Sie entdecken die 
seelenvolle Lyrik neu, die Melancholie, das Sentiment, Naivität und Nostalgie -
Gemütszustände und Stimmungen, die sie für typisch slavisch halten. All dies lokali-
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sieren sie besonder s in Mähren . Di e Aufnahm e trägt den Tite l Pod rozžhavenou oblo-
hou třešňový letěl jejich smích, zu deutsc h etwa: „Unte r dem glühende n Himme l flog 
ihr kirschrote s Lache n dahin" . 
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Besonder s interessiere n sich die Mitgliede r des Bratrstvo nac h eigenem Bekunde n 
für national e Traumata , so für den kollektiven Minderwertigkeitskomple x der Tsche -
chen . Ihr e Bilder sind also gleichsam eine weitere Stufe in der Entwicklun g unsere s 
Themas : ein Versuch , zu den Ursprünge n zurückzukehren . 
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Die Übersicht der Mythen und Symbole in der tschechischen Photographie wäre 
nicht vollständig, wenn wir nicht auch die Persönlichkeit des Herrschers und die 
Mythen und Symbole, die sich an sie knüpften, einbeziehen würden. Tschechische 
Photographen haben den Kaiser natürlich auf Reisen Photographien, und zwar in 
zeittypischer Weise. Unter dem Aspekt unseres Themas sind die Dekorationen von 
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Interesse, die aus Anlaß kaiserlicher Besuche aufgebaut worden sind. In ihnen mischt 
sich in der Regel nationale Symbolik mit Bekundungen der Loyalität, wobei erstere 
oft vorherrscht. Unübersehbar wurde an Triumphtoren und anderen Festdekoratio-
nen immer auch auf den jeweiligen Stifter hingewiesen. 
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Wie alle anderen Mythen und Symbole ist auch die Ehrfurcht vor dem Mythos des 
Herrschers verflacht, so daß es zu Banalisierungen kommen konnte, wie dieses 
Beispiel zeigt. Es handelt sich um den Stand des Blumenhändlers G. Dittrich auf der 
Jubiläumsausstellung von 1891. Auch wenn heute ein solches Arrangement eher zu 
den Kuriositäten zu zählen scheint, wurde Dittrichs Stand auf der Ausstellung mit 
einer Goldmedaille prämiiert. 
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Die repräsentative Aufnahme aus dem Pavillon der Eisenhütte von Komorau 
(Komárov) auf der Jubiläumsausstellung zeigt nicht nur das Sortiment der Produkte 
und die Produktion selbst, vertreten durch die Bilder der Hochöfen, sondern enthält 
auch eine kunstvoll konstruierte Allegorie der nationalen Tradition. Das Bild war 
auch eine -willkommen Gelegenheit, dem in effigie anwesenden Kaiser die Reverenz 
zu erweisen, der hier vom heiligen Wenzel und von Johann Arnos Comenius begleitet 
wird. Der heilige Wenzel, Landespatron Böhmens, steht gleichsam für die Religion 
und die weit zurückliegende Vergangenheit, während Comenius die Gelehrsamkeit 
und die jüngere Geschichte verkörpert. Zugleich verweist er auf die Unterdrückung 
des tschechischen Volkes nach der Schlacht am Weißen Berg. Kaiser Franz Joseph I. 
verkörpert einerseits die Loyalität der Tschechen, andererseits die Gegenwart. Der 
Exkurs in die Geschichte Böhmens war zugleich als Anspielung auf die alte Tradition 
der Hüttenwerke von Komorau gedacht. 

Die Motive und Attribute, die man aus den lebenden Bildern und Festdekorationen 
des 19. und frühen 20.Jahrhunderts sind später auch in photographische Werke 
eingeflossen, mit denen die Persönlichkeit T. G. Masaryk mythisiert werden sollte. 
Das vorhergehende Bild heißt „Hommage der Gewerbetreibenden von München-
grätz an den Befreier-Präsidenten". 
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Die offiziellen Photos von den Maikundgebungen hatten ihre feststehende Ikono-
graphie. Dana Kyndrová ironisierte mit ihren Aufnahmen nicht nur das Pompöse 
dieser Veranstaltungen, sondern entdeckte auch groteske, absurde Züge und kari-
kierte schon dadurch, daß sie sie photographisch festhielt. Als Karikaturen der Zeit 
und ihrer Repräsentanten wurden Kyndrovás Bilder auch wahrgenommen und ver-
standen. 
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Da s folgende Bild des bekannte n Fotoreporter s Pavel Cudli n dokumentier t eigent -
lich eine Wahlkampfveranstaltun g in Budweis (Česk é Budějovice) , an der Václav 
Have l teilgenomme n hat . In Wirklichkei t zeigt es eindrucksvoll , wie die Gestal t des 
Präsidente n mi t den besondere n Darstellungs - un d Stilmittel n der Photographi e in 
eine Ikon e verwandel t werden kann . Have l war zur Symbolfigur eines neue n Zeit -
alters geworden . Auf dem bekannteste n Wahlplaka t mi t dem Porträ t Havel s stand der 
Wahlspruch : „Wahrhei t un d Liebe werden die Lüge un d den Ha ß besiegen!" Di e Zer -
störun g der alten Mythe n ging unmittelba r in den Aufbau neue r Mythe n über . 
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Die Photomontagen des Photographen A. Malý haben einiges Aufsehen erregt, als 
sie im Februar dieses Jahres ausgestellt wurden, denn sie stellten bis zu einem gewissen 
Grad den Mythos des so beliebten Präsidenten in Frage. Vielleicht wollte Malý Havels 
feine und entgegenkommende Art karikieren, vielleicht auch sein Lächeln. Möglich 
auch, daß es um nichts weiter ging als um eine spielerische neo-dadaistische Projektion 
ohne tiefere Bedeutung oder um den Wunsch zu demonstrieren, daß man sich in der 
Tschechischen Republik heutzutage sogar schon erlauben kann, den Präsidenten zu 
karikieren. Jedenfalls wurde eine ähnliche Darstellung des Premierministers Klaus in 
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zeremonielle r Umarmun g mi t Vladimír Mečia r als Karikatu r aufgefaßt un d mit Begei-
sterun g vielfach photokopier t un d weitergereicht . Es scheint , daß nac h einer Phas e 
geradezu fromme r Ehrfurch t vor wichtigen Persönlichkeite n eine Zei t der Profanie -
run g un d sogar Verkitschun g eben dieser Verehrun g gekomme n ist, ihrerseit s gefolgt 
von einer Ära, in der die groteske, ironisch e Abbreviatur herrsch t un d die frühere n 
Idol e entmythisier t werden . Diese Entwicklungslini e habe n wir schon an andere n Bei-
spielen beobachte n können . 
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Auch die neue n Symbole aus dem Bereich der Techni k wurde n im Geist e der Tradi -
tionspflege präsentiert . De r Stolz der Jubiläumsausstellun g 1891 war Františe k Kři -
žíks elektrisch betriebene r Springbrunne n mi t seinen bunte n Lichteffekten . Er war 
der sichtbar e Beweis für den Erfolg eines tschechische n Erfinders , un d er symboli-
sierte zugleich den Beginn des elektrifizierte n Zeitalters . Di e Photomontage , die den 
Kaiser zusamme n mi t dem böhmische n Statthalte r vor der Fontän e zeigt, mu ß wie ein 
Appell ode r gar wie eine Herausforderun g gewirkt haben . Di e symbolträchtig e 
Gestal t des Herrscher s verbinde t sich hier mit der Symbolik der neue n Techni k un d 
dem Tschechentum , verkörper t in der Figu r des Statthalters . 
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Es war kein Zufall, daß die Photoreportage über die erste Fahrt eines Automobils 
durch Prag im Jahre 1898 am Ausgangsort, auf der Prager Burg, beginnt. Das Symbol 
der neuen Technik verschmolz mit der Symbolik des historischen Ortes; die Bedeu-
tung dieser Jungfernfahrt erreichte so die Dimension einer historischen Tat. In der 
Aufnahme wird dieses Moment zusätzlich durch den gewählten Zeitpunkt betont: 
Das Automobil verläßt soeben den ersten Ehrenhof der Burg. 

Der neue Mythos der Technik war also rasch mit dem alten Mythos des Ortes ver-
quickt worden. In dieser phantasmagorischen Montage ist die Ansicht von Prag mit 
der Vision eines großen, zweifellos weltberühmten Hafens für Schiffe und Heißluft-
ballons kombiniert. Das Postkartenbild aus der Zeit um 1900 illustriert in gewisser 
Weise den tschechischen Minderwertigkeitskomplex in bezug auf die eigene Bedeu-
tung, auf den eigenen Platz in der Welt, und es spiegelt auch die rauschhafte Begeiste-
rung für Eisenarchitektur und moderne Transport- und Verkehrsmittel wider. 
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Ähnlic h die Postkart e mit dem Tite l „De r Georgsber g -  Říp in der Zukunft " von 
1905. De r Mytho s vom Ursprun g der tschechische n Natio n trifft hier auf die Vision 
einer zukünftig n Realität , der mythisch e Or t unterlieg t seiner Nutzun g für Tourismu s 
un d Geschäft . Mytho s un d Wirklichkei t begegnen sich, der Kreis schließ t sich . . . 



350 Bohemia Band 35 (1994) 

1 
S-_P i5^A«T»é*0*S_«__l 

3* 
-_? 

vi 
•HMUSB B HH 

I ' ' I I ' WiWi H 111*11  ̂w i I 1 ^ " 

-Ä_J^ 1 
-^ypt r 

_•_* 

l_ííi'jfeM|^ • É 

fefc* 

Auch der Vergleich kan n Symbolkraf t entfalten . Zwei Ansichtskarte n von Böh -
misch-Leipa-Spitzber g (Česk á Lípa-Špičák) , die eine von 1930 un d die andere , vom 
selben Punk t aus un d mi t dem gleichen Objektiv, von 1988. De r Kreis ha t sich 
geschlossen . 



P. Scheufler, Mythen und Symbole in der tschechischen Photographie 351 

In meinen abschließenden Überlegungen möchte ich zur Photographie selbst 
zurückkehren. Es ist bezeichnend, daß sich die Photographie, wo sie Erhabenes und 
dem Volk Teures festhalten sollte, oftmals auf einem niedrigen Niveau bewegt hat, 
degradiert zum bloßen Werkzeug zur Verbreitung einer Ideologie. Seinerzeit galt 
gerade dies als Gewinn und als Vorzug des Mediums. Die Photographie war allzusehr 
von der Erfüllung ihrer utilitären Funktionen in Anspruch genommen und wohl auch 
belastet, als daß sie sich als Kunstgattung hätte entfalten können. Es ist charakteri-
stisch, daß sich in den achtziger und neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts kein einzi-
ger tschechischer Photograph der Thematik des normalen täglichen Lebens angenom-
men hat, auch nicht entsprechende Motive für arrangierte Kompositionen verwendet 
hat. Die vorherrschenden Themen der komplizierten Lebenden Bilder standen durch-
weg im Zeichen der nationalen Emanzipation. Bis zur Jahrhundertwende ist auch kein 
Anzeichen für ironische oder zumindest kritische Distanz zur tschechischen Gesell-
schaft zu entdecken. Die Loyalität gegenüber dem Herrscherhaus und das gleich-
zeitige Streben nach nationaler Emanzipation wurden nicht als schizophren begriffen. 
Um die Jahrhundertwende veränderte sich die Situation allmählich. Das Selbst-
bewußtsein der tschechischen Gesellschaft, gestützt eher auf wirtschaftliche als auf 
politische Fortschritte, ermöglichte endlich eine gewisse Distanz zu sich selbst und 
brachte auch die Fähigkeit zur Selbstironie mit sich. Der Einblick in diese Entwick-
lung, wie ihn eine Serie von Photographien vermitteln kann, bleibt jedoch zwangs-
läufig schematisch, vor allem im Vergleich mit der Literatur. So fehlt es in der Photo-
graphie an Belegen für die Tendenzen zur Negation des Vorangegangenen, wie sie jede 
Neuordnung der Verhältnisse im Land begleiteten. 

Zu den charakteristischen Eigenschaften der tschechischen Gesellschaft gehörte es, 
ihre Existenz auf Illusionen zu gründen. Und dennoch ist es ihr gelungen, sich einen 
eigenen Staat aufzubauen. Auch die Photographie lebt von der Illusion. Die Mythen 
und Symbole werden in photographischen Aufnahmen, die sie doch eigentlich doku-
mentieren sollen, vielleicht wirkungsvoller demaskiert als in der Interpretation eines 
literarischen oder philosophischen Werkes. Auch die Wahrheitstreue, die Authentizi-
tät der Photographie ist letztlich nichts als Illusion. Treffen beide verschiedenen Illu-
sionen aufeinander, so können daraus, wie wir gesehen haben, interessante Phäno-
mene hervorgehen, die mehr über die Mentalität der Gesellschaft aussagen als über die 
Natur des Mediums Photographie selbst"". 

Übersetzt von Michaela M a r e k 

Diesem Aufsatz liegt der Vortrag des Verfassers im Collegium Carolinum am 5. November 
1993 zugrunde. 



„UNSERE G E S C H I C H T E " : 
DIE T S C H E C H I S C H - D E U T S C H E V E R G A N G E N H E I T 

ALS I N T E R P R E T A T I O N S P R O B L E M 

Im März 1994 veranstaltete das Collegium Carolinum in Zusammenarbeit mit der 
Franz Kafka-Gesellschaft in Prag eine Tagung unter dem Titel: „Unsere Geschichte": 
Die tschechisch-deutsche Vergangenheit als Interpretationsproblem. Den Diskussio-
nen dieses Symposiums lagen von den Veranstaltern erarbeitete Thesen und Fragen 
zugrunde, zu denen jeweils am Anfang eines Diskussionsblocks Referenten in vor-
bereiteten Kommentaren Stellung nahmen. Da die Diskussionen außerordentlich leb-
haft waren und auch über den Kreis der anwesenden Fachleute hinaus großes Echo her-
vorriefen, wurde den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, ihre Beiträge auch in 
unserer Zeitschrift vorzustellen. Im folgenden werden sowohl die Diskussionsthesen 
des Prager Symposiums als auch alle schriftlich eingereichten Beiträge abgedruckt, die 
der Redaktion vorlagen. 

Die Herausgeber 

THESEN 

Das tschechisch-deutsche Zusammenleben in den böhmischen Ländern und sein 
tragisches Ende gehören der Vergangenheit an, ihre Reflexion im historischen 
Bewußtsein ist aber ein gewichtiger Bestandteil der Gegenwart. Ein kritisch rationaler 
Diskurs über diesen Zusammenhang muß deshalb drei Aspekte berücksichtigen: 

- Jedes Bemühen um die Gewinnung von Erkenntnissen über die Vergangenheit muß 
die moderne Entwicklung der Geschichtswissenschaften und ihrer methodologi-
schen Diskussionen in die Überlegungen einbeziehen. 

- Da Geschichtsbilder nicht nur von Historikern, sondern auch durch die Massen-
medien, im Schulunterricht und durch Übermittlung individueller Erfahrungen 
geschaffen werden, verdienen auch die populären Geschichtsbilder Aufmerksam-
keit. 

- Da Vergangenheitsinterpretationen einen zentralen Bestandteil des gesellschaft-
lichen Bewußtseins und der politischen Kultur darstellen, empfiehlt sich, sie auch 
in ihren funktionalen Zusammenhängen bei der Wahrnehmung der Gegenwart zu 
betrachten. 

Alle Überlegungen über die tschechisch-deutsche Vergangenheit bilden daher nicht 
nur einen Bereich der historischen Forschung, sondern müssen auch als ein Reibungs-
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und Begegnungsfeld zwischen der Vergangenheit und Gegenwart verstanden wer-
den. 

Eine solche Betrachtung ist das Ziel des Symposiums. Es geht nicht um die Vergan-
genheit selbst; vielmehr sollen unterschiedliche kontroverse Thesen zur tschechisch-
deutschen Vergangenheit in den böhmischen Ländern einem kritischen Diskurs 
unterzogen werden. Es wird nicht versucht, aus den verschiedenen heute gängigen 
Geschichtsbildern „objektive Wahrheiten" herauszuschälen, um daraus ein weiteres 
Geschichtsbild zu konstruieren. Vielmehr sollen unterschiedliche Meinungen und 
Interpretationsansätze diskutiert werden, und zwar sowohl hinsichtlich der sie stüt-
zenden Begründungen und einzelnen Argumente als auch bezüglich der ihnen zu-
grundeliegenden allgemeinen Denkmuster. 

Die eingeladenen Historiker sollen nicht primär ihre eigenen Forschungsergeb-
nisse vorstellen, sondern auf der Grundlage ihrer Kenntnisse, Überlegungen und pro-
fessionellen Erfahrungen die vorliegenden Thesenblätter diskutieren. Thematisch ste-
hen grundlegende Aspekte der tausendjährigen Geschichte der böhmischen Länder 
zur Debatte, und zwar in all ihren komplexen sozialen und kulturellen Zusammen-
hängen, die heute, etwas ungenau, als die tschechisch-deutsche Beziehungsgeschichte 
bezeichnet werden. Aus den Diskussionen selbst wird sich die Relevanz dieser 
Zusammenhänge für die Gegenwart in doppelter Weise ergeben können: zum einen, 
inwieweit bestimmte Geschichtsinterpretationen das Verständnis der Gegenwart 
mehr oder weniger intensiv (mit)bestimmen, zum anderen, in welcher Form die 
Gegenwart und die in ihr gemachten neuen Erfahrungen die Vergangenheitsbilder 
beeinflussen und verändern, d.h. auch neue Erkenntnisse ermöglichen oder gar her-
ausfordern. 

Thesen zur 1. Diskussion 

„UNSERE GESCHICHTE": 
NATIONALE GESCHICHTE ALS HISTORISCHE FIKTION? 

Die moderne Geschichtswissenschaft versteht sich als Erbin jener Historiographie, 
die sich um 1800 als akademische Disziplin konstituiert hat, geleitet von dem Bestre-
ben, sogenannte objektive wissenschaftliche Erkenntnisse über die Vergangenheit zu 
gewinnen. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts traten der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung 
nationalspezifische Formen des Geschichtsverständnisses an die Seite: in sich kon-
sistente und jeweils quer die sozialen Strukturen einer Gesellschaft geteilte Systeme 
von Vorstellungen über die Geschichte der eigenen Nation. Bestimmendes Merkmal 
ist dabei jeweils die Beschränkung auf „sich selbst", unter Ausblendung der Außen-
beziehungen wie auch des Vergleichs. 

Das dynamische Verhältnis zwischen dem Kanon der historischen Fakten, mit 
denen die professionellen Historiker arbeiten, einerseits und den Inhalten des populä-
ren Geschichtsbewußtseins andererseits ist Gegenstand eines Diskurses über die Ver-
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gangenheit , in den seit den 1950er Jahre n zunehmen d auch die Sozialwissenschafte n 
un d weitere Geisteswissenschafte n eingreifen (Soziologie , Ökonomie , Sozialpsycho -
logie, Ideengeschichte , Mentalitätsforschun g usw.) un d durc h den die überlieferte n 
nationale n Geschichtsbilde r im Laufe der Zei t ins Wanke n geraten sind. 

Im ausgehende n 20.Jahrhunder t betrachte n die historische n Wissenschafte n als 
ihre n Forschungsgegenstan d nich t meh r nu r die Geschicht e der Dynastie n bzw. die 
politisch e Geschicht e des jeweiligen Landes , Staate s ode r der „Nation" , sonder n 
untersuche n etwa die Geschicht e einzelne r sozialer Gruppe n un d berücksichtige n die 
Phänomene , Fakte n un d Faktoren , die die Geschicht e eines komplexe n Gemein -
wesens geprägt haben , vor allem unte r dem Aspekt ihre r Vielgestaltigkeit. In dieser 
breitere n un d differenzierende n Perspektiv e stellt sich die Geschicht e eines einzel -
nen Gemeinwesen s nich t als in sich geschlossene r Kode x - eben als „nationale " 
Geschicht e bzw. jeweils „unsere " Geschicht e -  dar , sonder n verwandel t sich in eine n 
dynamische n Komple x verschiedene r Ausprägunge n des Geschichtsbewußtseins , die 
über die Grenze n nationale r Zugehörigkei t hinausgreife n un d so auch die gängigen 
Kategorie n „wir " un d „di e anderen " sprengen . 

„Unsere " Geschichte , verstande n als dynamisch e Pluralitä t verschiedene r Ge -
schichtsauffassungen , unterscheide t sich grundsätzlic h von der vereinheitlichen -
den , lineare n Konzeptio n „unserer " Geschichte , wie sie in der tschechische n Gesell -
schaft un d im Zirke l der Sudetendeutsche n heut e noc h populä r ist un d die letztlic h aus 
gleichförmi g tradierte n Schablone n besteht . 

„Unsere " Geschichte , definier t -  aus tschechische r Sicht -  als „Geschicht e der 
Bevölkerun g der böhmische n Länder " im Unterschie d zur „tschechische n National -
geschichte" , ha t die Vergangenhei t des gesamten Gemeinwesen s zum Gegenstand , sie 
umfaß t also sowohl die Herrschende n als auch die Beherrschten , die Angehörige n 
aller Stände , aber auch aller Konfessionen , bedeutend e Persönlichkeite n un d durch -
schnittlich e Menschen , die „Verräter " ebenso wie die „Helden" . Aus dieser Perspek -
tive betrachtet , verlieren Diskussione n etwa über katholisch e ode r protestantisch e 
Geschichtsauffassunge n ode r über den sogenannte n „Geis t der nationale n Ge -
schichte " ihre n Sinn . Absurd erschein t es dan n auch , einzeln e Bevölkerungsgrup -
pen - etwa die sog. Čecháčkov é - aus der Gemeinschaf t auszuschließen , un d ebenso 
erübrigen sich Diskussione n über die „Kleinheit " ode r „Größe " der tschechische n 
Geschichte . 

Jede Konzeptio n der Geschicht e unte r der Kategori e „unsere " gründe t sich auf die 
Fiktio n eine r unmittelbare n Zusammengehörigkei t der Lebende n mi t sorgsam aus-
gewählten Persönlichkeite n aus der Vergangenheit . Mithi n ist jedes derartig e Denk -
muste r Ergebni s eines Gestaltungsprozesse s un d mu ß deshal b kritisch in Augenschei n 
genomme n werden : nich t nu r hinsichtlic h seines Verhältnisse s zur Realität , soweit 
ma n sie zu kenne n glaubt, sonder n ebensoseh r unte r dem Aspekt der Implikatione n 
im Hinblic k auf die geltende n Werte un d Ziele . Angesicht s des derzei t populäre n 
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Bemühen s um Integratio n der tschechische n Gesellschaf t in die europäisch e Völker-
gemeinschaf t erschein t es als ein besondere s Desiderat , die Frage zu diskutieren , wie 
die tschechisch e (National- ) Geschicht e mit der Geschicht e des ganzen europäische n 
Kontinent s zusammenhängt , zuma l „unser e Geschichte " nich t allein als „Geschicht e 
des Volkes" ode r der „Nation" , sonder n auch als Geschicht e „unseres " Zusammen -
lebens mit den andere n europäische n Völkern betrachte t werden kan n un d muß . Die s 
würde freilich eine intensiv e kritisch e Revision aller Fundament e un d Achsen der 
tschechische n Geschichtswissenschaft , wie sie bisher betriebe n wurde , aber auch des 
populäre n Geschichtsbewußtsein s erfordern . 

Analog - freilich im entsprechen d engeren Rahme n - trifft dies auch auf das stereo -
type Selbstverständni s der Sudetendeutsche n als „Volksgruppe " zu sowie auf deren 
Geschichtsbilde r un d auf deren Denkmuster , aus der Vergangenhei t „Rechte" , d. h . 
Ansprüche , abzuleiten . Di e Kategori e des in die Vergangenhei t rückprojizierte n 
„unser " ist auch hier kritisch zu hinterfragen . 

Thesen zur 2. Diskussion 

DI E GESCHICHT E DE R BÖHMISCHE N LÄNDE R U N D 

DI E GESCHICHT E DE S TSCHECHISCHE N VOLKES : 

EIN E GESCHICHT E ODE R ZWEI ? 

Woran ma n erkennt , wer ein Tschech e ist, schein t heut e eindeuti g zu sein. Proji -
ziert ma n diese Frage jedoch in die Vergangenheit , ist eine Antwor t kaum zu finden ; 
allenfalls kan n auf dem Wege der Diskussio n eine Annäherun g erreich t werden . 
Palacký , Fran z ode r František , verehr t als „Vate r der tschechische n Nation" , ha t ein 
zwiespältiges Erb e hinterlassen . Di e erste Ausgabe seines bedeutendste n Werkes aus 
dem Jah r 1836 tru g den Tite l „Geschicht e von Böhmen" ; für die Ausgabe in tschechi -
scher Sprache , die ab 1848 erschien , wurde der Tite l geändert . Da s Werk hieß nu n 
„Dějin y národ u českého v Čechác h a v Moravě" . 

Palack ý ha t den beiden Versionen seines Werkes allerdings nich t nu r unterschied -
liche Tite l gegeben. Veränder t hat sich auch seine Auslegung der zentrale n Begriffe, 
insbesondere , was er unte r der Bezeichnun g „di e Böhmen " verstand : 

-  1836 schildert e er das Hauptproblem , das ihn bei seiner Arbeit beschäftigte : „Di e 
eigenthümliche n Schwierigkeite n einer Darstellun g des alten Volkslebens der Böh -
men rühre n zunächs t von der Verschiedenhei t der Element e her , welche sich 
darin abspiegeln : des allgemein slawischen, das ursprünglic h vorherrschte , des 
deutschen , das vorzüglich seit dem X.Jahrhundert e imme r grösseren Eingan g fand, 
un d endlic h eines besondere n böhmischen , das sich zum Teil aus der Vermischun g 
der beiden ersten erzeugte. " 

-  1848 ersetzt e er dieses Bild von der böhmische n Vergangenhei t un d dem Stellen -
wert der Tscheche n darin durc h ein anderes , das bis heut e populä r ist: „Našem u 
národ u nen í přáno , aby zároveň jiným národů m rozvíjeti byl moh l po vše časy 
život svůj duchovn í cestou přirozenou , během pokojný m a organickým. " Di e 
Kategori e war also nu n die ethnisc h definiert e tschechisch e Nation . 
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Welchen Stellenwer t ha t diese un d im weiteren Verlauf des 19. Jahrhundert s all-
gemein akzeptiert e Bedeutungsverschiebun g der Begriffe „ná š národ " un d „český"? 
Wie werden heut e die Begriffe „Čechy" , „české království", „české země" , „český 
jazyk" un d ihre deutsche n Gegenstück e -  „Böhmen" , „Königreic h Böhmen" , „böh -
misch e Länder" , „tschechisch e Sprache " -  verstanden , was alles begreifen sie jeweils 
mit ein , wie weit werden ihre jeweiligen Bedeutungsfelde r im Sprachgebrauc h reflek-
tiert?  Un d nich t zuletzt : Wie werden sie tatsächlic h übersetzt , wie wird dabei mit dem 
Begriffspaar „böhmisch " un d „tschechisch " verfahren ? 

Bezugsgröße des tschechische n Geschichtsbewußtsein s sind die Lände r der böhmi -
schen Kron e in den Grenze n des 19. Jahrhunderts . Welche Bedeutun g wird der Tat -
sache beigemessen , daß sich die Geschicht e dieses Lande s im Verband des Heilige n 
Römische n Reiche s un d der Habsburgermonarchi e vollzogen ha t un d daß ihr Subjekt 
nich t das ethnisc h definiert e „tschechische " Volk im heutige n Sinne , sonder n die 
gesamte Bevölkerun g der böhmische n Lände r war? 

Ein e Geschicht e des tschechische n Volkes im ethnische n Sinn e läßt sich nich t aus-
machen , weil die Träger der kulturelle n un d sozialen Entwicklunge n un d Traditione n 
auf dem gesamten geographische n Gebie t der böhmische n Lände r stets mehrsprachi g 
waren . Zude m förder n volkskundlich e Forschunge n zutage , daß sich regional e Bin-
dunge n in aller Regel stärker ausgewirkt habe n als durc h die Sprachgemeinschaf t gege-
bene Bindungen . Imme r deutliche r erkennba r wird sogar eine starke Traditio n der 
sprachliche n Indifferenz . Wie repräsentati v waren also die bekannte n Protagoniste n 
un d Verfechte r der „tschechische n Kultur " un d des „tschechische n Milieus " in den 
verschiedene n historische n Epochen ? 

Di e Geschicht e der Lände r der böhmische n Kron e ist die Geschicht e eines sich ste-
tig wandelnde n Gemeinwesens , das mit der heutige n Tschechische n Republik , sei es 
in territoriale r Hinsicht , sei es in bezug auf die Zusammensetzun g seiner Bevölkerung , 
zu keine m Zeitpunk t übereinstimmte . Inwiewei t kan n das -  ethnisc h definiert e -
tschechisch e Volk im Vergleich zu den Franzosen , den Deutschen , den Polen , den 
Magyaren , den Norweger n ode r den Schweizer n in historische r Perspektiv e als poli-
tisch un d kulturel l autono m betrachte t werden ? 

Welches tschechisch e Lexikon biete t Informatione n darüber , wer die Schöpfe r des 
historische n Erbes , über das die tschechisch e Gesellschaf t heut e verfügt, waren , un d 
andererseits , welche Protagoniste n der Geschicht e jenseits der Grenze n Böhmen s aus 
den böhmische n Länder n stammte n ode r böhmische r Abstammun g waren? Wie fin-
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ster war das „Temno" ? Welche Bereicherun g bedeutet e für die tschechisch e Gesell -
schaft das Zusammenlebe n mit „anderen " im Rahme n des Heilige n Römische n Rei-
ches un d der Habsburgermonarchie ? Inwiewei t ist die tschechisch e Kultu r spezifisch 
tschechisch ? Inwiewei t unterscheide t sie sich von den Kulture n andere r „kleiner " 
Völker? 

* * * 

Reduzier t ma n die Geschicht e der Tscheche n auf die Geschicht e eines Volkes von 
(unterdrückten ) „Häuslern" , so führ t dies dazu , daß komplex e zivilisatorische un d 
kulturell e Entwicklunge n ausgeblende t werden - Faktore n un d Prozesse , deren Pro -
duk t das Kulturerb e ist, das die tschechisch e Gesellschaf t heut e umgib t un d das diese 
selbstverständlic h als das „ihre " betrachtet . Wo liegen die Wurzeln dieser Reduktion , 
un d welche Auswirkungen ha t sie auf das heutig e Selbstverständni s der tschechische n 
Gesellschaft ? 

Thesen zur 3. Diskussion 

WARE N DI E BÖHMISCHE N DEUTSCHE N DEUTSCHE ? 

Waren die deutschsprechende n Bewohne r der böhmische n Lände r Böhme n (im 
Sinn e Palackýs) , böhmisch e Deutsche , sogenannt e „naš i Němci" , Sudetendeutsche , 
schlich t Deutsch e ode r Österreicher ? Auf diese Frag e gibt es keine eindeutig e Ant-
wort . Es ist notwendig , die individuellen , aber auch die historisc h bedingte n Unter -
schiede un d Nuance n im Selbstverständni s zu beachten , ebenso wie die Wandlunge n 
in der Wahrnehmun g durc h das tschechisch e Umfeld . 

Di e enzyklopädische n Lexika bieten eine reich e Palett e an Varianten , wenn es 
daru m geht , Persönlichkeite n aus den böhmische n Ländern , die im deutsche n Milieu 
zu Ruh m gelangt sind, „national " einzuordnen . 

Tschechisch e Varianten : 

-  „Ignorieren" : De r Československ ý biografický slovník von 1992 enthäl t Informa -
tione n über einige Deutsche , die aus den böhmische n Länder n stammte n ode r dor t 
täti g waren (z.B . Fran z Kafka, Raine r Mari a Rilke , Erns t Sommer) , nich t aber über 
die Träger des deutsche n politischen , wirtschaftliche n un d kulturelle n Leben s in 
den böhmische n Länder n un d der Tschechoslowakei . 

-  „Tschechisierung" : Pete r Parie r erschein t -  auch in der Fachliteratu r -  durchge -
hen d als „Pet r Parier" . Mar x un d Engels habe n es zu dieser Ehrung , der Aufnahm e 
in die tschechisch e „Walhalla" , erst nac h dem Zweite n Weltkrieg gebracht : waren 
sie im Ottů v slovník noc h mit ihre n Vorname n Kar l un d Friedric h zu finden , so 
erschiene n sie in den spätere n Lexika nurmeh r als „Kare l Marx " un d „Bedřic h 
Engels". 
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-  „Zuschreibun g einer andere n Nationalität" : Frit z Mauthner , Anto n Heinric h 
Springe n ode r Ferdinan d Porsch e werden als „Deutsche " bezeichnet , währen d Igo 
Etrich , Adalber t Stifter ode r Berth a von Suttne r als Österreiche r gelten . Nu r bei 
einigen dieser „Deutschen " ode r „Österreicher " finden sich Hinweis e auf einen 
Zusammenhan g mit den böhmische n Ländern : Erns t Mac h aus Chrlic e bei Brunn , 
„rakousk ý fyzik a filozof působíc í i v Čechách" ; Raine r Mari a Rilke , „německ ý 
lyrik, prozai k a překladate l spjatý s českými zeměmi" . 

-  „Subsumiere n der deutsche n Identitä t unte r die jüdische" : Fran z Kafka wird im 
Československ ý biografický slovník als „Pražsk ý německ y píšící prozai k židov-
ského původu " bezeichnet , Erns t Somme r als „německ ý spisovatel židovského pů -
vodu pocházejíc í z Moravy " un d Ma x Brod als „Pražsk ý německ ý spisovatel 
židovského původu" . 

Umgekehr t werden auch in deutsche n Lexika „Interpretationsspielräume " ge-
nutzt : 

-  Im Brockhau s (Bd. 18/1973 ) werden s.v. „Sudetendeutsche " Persönlichkeite n auf-
gezählt , die einen „Beitra g zur deutsche n Geistesgeschichte " geleistet haben : 
„Johanne s von Saaz, A.Stifter , Charle s Sealsfield (Kar l Postl) , Mari e von Ebner -
Eschenbach , R.M . Rilke , F.Mauthner , F.Kafka , M.Brod , F.Werfel , F.Nabl , 
E. Merker , K. H . Strobl , R. Michel , J. Urzidil" . 

-  Kafka wird im Bd. 9 von 1970 als „Schriftsteller , geb. Pra g 3. 7.1883 als Sohn eines 
deutsch-jüdische n Fabrikanten " geführt ; im Band 9 von 1990 nurmeh r bündi g als 
„österreichische r Schriftsteller" . 

-  S.v. „Böhmen , Bevölkerung " nenn t der Brockhau s (Bd. 3,1967/1987 ) zunächs t die 
Deutschen , dan n die Tschechen , wobei durc h die Consecuti o temporu m die um -
gekehrt e Reihenfolg e der Ansiedlun g angedeute t wird. De r im Band 3 von 1967 
noc h enthalten e Satz : „Alle Städt e mit Ausnahm e von Tabo r sind deutsch e Grün -
dungen " wurde in der Neuausgab e gestrichen . 

* *  * 

Kulturel l un d sozial fächert e sich die deutschsprechend e Bevölkerun g der böhmi -
schen Lände r im Verlauf der Geschicht e in ein breite s Spektru m unterschiedliche r 
Gruppierunge n auf: von den Träger n der engen Beziehunge n zwischen dem böhmi -
schen Staat un d dem Heilige n Römische n Reic h un d den Träger n der Zugehörigkei t 
Böhmen s zum Bistum Regensbur g un d zum Erzbistu m Main z über Kolonisten , die 
neu e Gebiet e besiedelten , Kaufleute , Handwerker , Stadtbürge r un d späte r Indu -
strielle bis hin zu den akademische n Mitglieder n der Prage r Universität , Adels-
geschlechtern , die sich in Böhme n niederließen , Militär , kirchliche n Würdenträger n 
un d kaiserliche n Beamten . Diese s breit e Spektru m verschiedene r kulturelle r Milieu s 
innerhal b der deutschsprechende n Bevölkerun g der böhmische n Lände r wird im 
populäre n Verständni s der böhmische n Geschicht e nich t reflektiert ; unterschiede n 
werden lediglich die sog. Sudetendeutsche n un d die deutschsprechend e jüdische 
Bevölkerung . 
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Di e deutschsprechend e Bevölkerun g bezog ihre kollektive Identitä t vornehmlic h 
aus der Zugehörigkei t zu der Region , in der sie lebte (Böhmen , Mähren , Österr . 
Schlesien) , sowie zum Staatsverban d der Monarchie . Ih r Empfinde n der Zugehörig -
keit zur deutsche n Natio n stellte sich paralle l zur Entwicklun g des moderne n deut -
schen Nationalbewußtsein s ein , un d dieses Selbstverständni s nahm , je nac h regiona -
lem un d sozialem Kontext , unterschiedlich e Bedeutunge n an . Di e -  im Deutsche n wie 
im Tschechische n - gängige Bezeichnun g „Sudetendeutsche " bzw. „sudetšt í Němci " 
mißachte t die Komplexitä t der nationenbildende n Prozess e un d ebenso die Multi -
dimensionalitä t des moderne n sozialen wie kulturelle n Bewußtseins . Ihre r Aussage 
nac h entsprich t sie der Intention , eine sudetendeutsch e „national e Identität " zu eta-
blieren , die die Sudetendeutsch e Landsmannschaf t freilich erst seit der Nachkriegszei t 
verfolgt. ... ... .,_ 

De r Begriff „Sudetendeutsche " erschein t in der Publizisti k erst zu Beginn des 
20. Jahrhundert s als Sammelbezeichnun g für regiona l un d kulturel l disparat e deutsch e 
Bevölkerungsgruppen . Er verbreitet e sich in der Zwischenkriegszeit , als er sich zu 
einer Umschreibun g für die kollektiven Erfahrunge n der deutschsprechende n Staats -
bürger der Tschechoslowake i entwickelte . Späte r verscho b sich seine Bedeutun g auf 
die kollektive Erfahrun g der Vertreibung . Bis heut e lehne n ihn viele Angehörige die-
ser Bevölkerungsgrupp e unte r Verweis auf seine Instrumentalisierun g durc h recht e 
politisch e Gruppierunge n ab un d ziehen es vor, als „böhmisch e Deutsche " o.a . zu 
gelten . Wie sinnvol l ist die Konzeptio n einer „sudetendeutsche n Geschichte " un d 
einer „sudetendeutsche n nationale n Identität" ? 

Nebe n den zwei „nationale n Gesellschaften " gab es in den böhmische n Länder n 
eine Reih e verschiedene r sozialer Gruppen , die sich keine r der national-emanzipatori -
schen Bewegungen anschlösse n un d die ihre Identitä t stat t dessen aus dem historisc h 
un d rechtlic h begründete n böhmische n Landespatriotismu s bezogen . Welche Mög -
lichkeite n habe n wir, um un s eine angemessen e Vorstellun g vom nationale n un d 
sozialen Selbstverständni s breite r Bevölkerungsschichte n zu verschaffen? 

Selten äußer t ein Politike r einen historisc h so folgenreiche n Satz wie Tomá š G . Ma -
saryk am 22.12.1918: „Opakuju : my jsme vytvořili náš stát ; tím se určuje státoprávn í 
postaven í našich Němců , kteř í původn ě do země přišli jako emigrant i a kolonisté. " 
Als im Name n des Prinzip s der nationale n Selbstbestimmun g der neu e Staat -  die 
Tschechoslowake i -  entstand , traf die Bezeichnun g „Emigrante n un d Kolonisten " auf 
fast ein Dritte l der Bevölkerun g in den böhmische n Länder n zu. Wie lange mu ß eine 
ethnisch e Grupp e auf einem Gebie t ode r in einem Staa t leben , bis sie ein „Heimat -
recht " erwirbt -  das freilich die deutschsprechend e Bevölkerun g der böhmische n Län -
der Jahrhundert e hindurc h genossen hatte ? Welchen Antei l an der Gesamtbevölke -
run g eines Lande s mu ß eine Grupp e erreichen , um nich t meh r als „Minderheit " zu 
gelten un d „staatstragend " zu werden ? 

Di e moderne n Sozialwissenschafte n verwende n den Begriff „Volk"/„národ " als 
Bezeichnun g für jene neue n Forme n des Kollektivbewußtseins , die sich im Zuge der 
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sog. Modernisierung (Urbanisierung, Industrialisierung, Demokratisierung) ent-
wickelt haben und die als konstitutives Merkmal die Zugehörigkeit aller gesellschaft-
lichen Schichten zu einer nationalen Gemeinschaft tragen. In dieser Perspektive 
betrachtet, kam es in den böhmischen Ländern zur Ausformung zweier nationaler 
Gesellschaften - der deutschen und der tschechischen - erst seit der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. Das Resultat dieser vergleichsweise jungen Entwicklung kann 
nicht in die ältere Geschichte rückprojiziert werden, mithin kann die Geschichte der 
böhmischen Länder auch nicht als Geschichte zweier Völker betrachtet werden. 

Thesen zur 4. Diskussion 

FRAGEZEICHEN ZUR LETZTEN PHASE DES TSCHECHISCH-
DEUTSCHEN ZUSAMMENLEBENS IN DEN BÖHMISCHEN LÄNDERN 

la. Die tschechische nationale Wiedergeburt und das Bestreben des tschechischen 
Volkes nach Freiheit und Unabhängigkeit gipfelten in der Gründung der Tschecho-
slowakei im Jahre 1918. 
Ib. Mit dem Jahr 1918 begannen Unterdrückung und Unfreiheit der Deutschen, der 
Slowaken und der anderen auf tschechoslowakischem Staatsgebiet lebenden ethni-
schen Gruppen. >; „ 

2a. Die erste Tschechoslowakische Republik war ein demokratischer Staat, der allen 
seinen Bürgern Gleichheit und dementsprechend gerechte politische Vertretung 
garantierte. 

2b. Die erste Tschechoslowakische Republik war kein demokratischer Staat; obwohl 
eine multinationale Gemeinschaft, war sie als Nationalstaat einer deklarativ geschaffe-
nen, tatsächlich fiktiven, nationalen Mehrheit - des sog. „tschechoslowakischen Vol-
kes" - konstituiert. ... ... ... 

3a. Das Münchner Abkommen war ein Verrat Frankreichs und Großbritanniens an 
der Tschechoslowakei. 
3b. Das Münchner Abkommen war das Ergebnis von Bemühungen, einen Krieg zu 
verhindern oder zumindest zu verzögern. Die Intention lag darin, durch Nachgeben 
die Folgen der falschen Entscheidungen in den Friedensverträgen nach dem Ersten 
Weltkrieg und der unklugen Politik der tschechoslowakischen Regierungen der 
Ersten Republik abzumildern. Es reagierte zudem auf die bekannte Absicht des Präsi-
denten Edvard Beneš, territorialen Ansprüchen seitens Deutschlands zu entsprechen. 

4a. Die tschechoslowakischen Bürger deutscher Nationalität tragen Schuld am Leid 
der tschechischen Bevölkerung infolge der aggressiven Politik Deutschlands unter 
Hitler. 
4b. Die Sudetendeutschen waren Opfer Hitlers, weil sie am Münchner Abkommen 
1938 ebensowenig wie die Tschechen beteiligt wurden. Für die Okkupation, die 
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Errichtun g des sog. Protektorat s un d des Slowakische n Staate s sowie dere n Admini -
stratio n tragen die Sudetendeutsche n als Bevölkerungsgrupp e keine Verantwortung , 
weil auch ihne n im totalitäre n Regim e Nazideutschland s keine Autonomi e zugestan -
den wurde . 

5a. Di e „Abschiebung " der Deutsche n („odsun" ) aus der Tschechoslowake i war nac h 
den Erfahrunge n der Jahr e 1938-1945 eine historisch e Notwendigkeit , un d sie 
geschah aufgrun d der Entscheidun g der Potsdame r Konferenz . 

5b. Di e Vertreibun g von drei Millione n Mensche n aus ihre r Heima t war ungerech t 
un d ungerechtfertigt , weil sie eine Verurteilun g auf Grun d sogenannte r Kollektiv-
schuld bedeutete , un d ihre Billigung steh t im Widerspruc h zu den fundamentale n 
ethische n Norme n der moderne n europäische n demokratische n Kultur . 

Thesen zur 5. Diskussion 

DAS ERB E DE R MULTIKULTURELLE N GESELLSCHAF T 

U N D DI E DEUTSCH-TSCHECHISCH E NACHBARSCHAF T 

Ein e „national e Mythologie " ist unverzichtbare r Bestandtei l des kollektiven Be-
wußtseins , weil Mensche n nich t nu r rational e Geschöpf e sind. Entscheiden d sind frei-
lich die konkrete n Inhalt e un d Forme n der einzelne n Mythologie n in ihre r Wirkun g 
auf die gesellschaftlichen , politische n un d historische n Entwicklungsprozesse . 

In der Vielzahl der Forme n kollektiver Identitätssuche , die in das Bewußtsein der 
Zugehörigkei t zu einer Gemeinschaf t mündet , lassen sich nac h Jarosla v Stříteck ý zwei 
Typen unterscheiden : 
A. Identifikatio n durc h Hervorhebun g der Unterschied e zu „de n anderen" ; 

B. Identifikatio n durc h den Willen zur Kommunikatio n als Mitte l zum Interessen -
ausgleich un d zur Konfliktregelung . 

Zwische n den Tscheche n un d Deutsche n in den böhmische n Länder n überwo g der 
Typ A, so daß keine hinreichend e Plattfor m für die Bereinigun g nationale r Konflikt e 
entstehe n konnte . 

Seit der Aufklärun g wird im europäische n Rechtsverständni s dem von Mensche n 
neu gesetzten Rech t höhere r Ran g als dem althergebrachte n Rech t zugesprochen . Da s 
Konzep t der „historische n Rechte " ist ein Anachronismus . Aus der Vorstellun g von 
einem Naturrech t bzw. einem ungeschriebene n Menschenrech t ergibt sich die Ableh-
nun g jeglicher „Kollektivrechte " bzw. „Kollektivschuld" . Di e böhmisch e Vergan-
genhei t kan n dahe r nich t als Grundlag e zur Rechtfertigun g von Kollektivansprüche n 
dienen . 

Im Zuge der Nationenbildungsprozess e in den böhmische n Länder n wurde hier das 
Bewußtsein der universale n Menschenrecht e durc h den Kamp f um die ethnisch e Iden -
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tität der dominanten und de facto auch herrschenden Gruppe verdrängt. Dementspre-
chend überwiegt der kollektive Freiheitsbegriff (Freiheit der nationalen Gruppe als 
Recht auf Verteidigung ihrer Gruppenidentität) gegenüber dem individuellen Frei-
heitsbegriff westeuropäischer (britischer, französischer, Schweizer) Tradition. Um 
das SpannungsVerhältnis zwischen individueller Freiheit (Menschenrechte) und 
nationaler Identität für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft fruchtbar zu 
machen, müssen sowohl die Vergangenheit selbst als auch die kollektiven Außen-
beziehungen offen und kritisch diskutiert werden. Denn nur auf diesem Wege können 
überkommene Ängste als „vergangen" erkannt und die überlieferte Begrifflichkeit 
hinterfragt bzw. neu interpretiert werden. 

>:• * * 

Die Geschichte der böhmischen Länder erscheint nun nicht mehr als Bild eines oder 
zweier ethnisch homogener „Völker" oder als Bild eines kontinuierlichen tschechisch-
deutschen Konflikts. Ebensowenig wird die vielfältige Geschichte der böhmischen 
Länder auf Äußerungen des sog. „nationalen Geistes" reduziert werden können. Das 
Selbstverständnis einer demokratischen Gesellschaft ist mit der Simplifizierung histo-
rischer Phänomene und Sachverhalte nach dem Muster der sog. nationalen Charakte-
rologie, wie sie in der Publizistik des 19. und 20. Jahrhunderts betrieben wurde und 
wie sie heute im Rahmen der Stereotypenforschung untersucht wird, nicht vereinbar. 

Das Wissen um Pluralismus und Dynamik innerhalb einer jeden nationalen oder 
staatlichen Gemeinschaft und ihrer Vergangenheit, ethisch begründeter Universalis-
mus sowie Dialogbereitschaft und -fähigkeit sind notwendige Voraussetzungen 
sowohl für das Funktionieren der demokratischen Ordnung innerhalb eines Gemein-
wesens als auch für die Überwindung von ererbten Belastungen der Beziehungen zu 
anderen Völkern. In dieser Perspektive ist es ungerechtfertigt, die Tschechen als die 
„Usurpatoren" der böhmischen Geschichte oder die Sudetendeutschen bzw. die 
Deutschen als „die deutsche Gefahr" darzustellen; wünschenswert ist ein Bild einzel-
ner Völker als jeweils einer historisch dynamischen Pluralität verschiedener gesell-
schaftlicher Kräfte, Meinungs- und Interessengruppierungen. Diese wiederum müs-
sen so differenziert wahrgenommen werden, daß die einzelnen konkreten Phänomene 
auszumachen sind und in ihrem Zusammenhang untereinander sowie mit ihrem jewei-
ligen Umfeld betrachtet werden können. 

Wem „gehört" die böhmische Geschichte? Kann Geschichte überhaupt das Eigen-
tum von jemanden sein? Kann man seiner Geschichte „beraubt" werden? Hinter 
diesen Fragen verbirgt sich die These von der identitätstiftenden Funktion der 
Geschichte. Als „Eigentum" aber hat der Anspruch eine totalitäre Tendenz. Denn es 
wird die Koexistenz verschiedener Identitäten ebenso wie die unterschiedliche Teil-
habe an der Geschichte geleugnet. Bei einer multikulturellen und multiethnischen 
Vergangenheit ist die Absurdität des Anspruchs, daß die Geschichte jemandem 
exklusiv „gehöre", besonders evident. 
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Diskussionsbeitrag von Rudolf ]a worski, Kiel 

„Naše dějiny" — „unsere Geschichte". 
Anmerkungen zu einem problematischen Besitzanspruch 

U m es gleich vorwegzunehmen : Di e Wortkombinatio n „unser e Geschichte " schein t 
mir generel l nich t geeignet zu sein, historisch e Zusammenhäng e und Prozess e von 
ganzen Völkern , Länder n un d Staate n angemesse n zu umschreiben . Wenn ein Schul -
geschichtswer k einen solche n Reihentite l wählt ode r ein regionale s Heimatmuseu m 
seine Exponat e unte r ein entsprechen d beschriftete s Transparen t ausbreitet , so mag es 
sich hierbe i noc h um ein gerechtfertigte s pädagogische s Mitte l handeln , Geschicht e 
wir-bezoge n für einen begrenzte n Rau m un d für ein begrenzte s Publiku m erfahrba r 
aufzubereiten . Wenn aber komplett e Natione n „ihre " Geschicht e in großen histori -
schen Ausstellungen un d in historische n Häuser n feiern ode r auch nu r widerspiegeln 
wollen, dan n gewinnt diese Art des kollektiven Erinnern s sofort eine andere , proble -
matisch e Dimension . Den n auf dieser vergleichsweise abstraktere n un d politischere n 
Eben e werden Identifikationsangebot e gemacht , die nich t selten zu selbstgenügsame r 
bis selbstgefälliger Nabelscha u verleiten un d sich mi t exklusiven historische n Rechts -
ansprüche n verknüpfe n lassen. 

Ein e solche Gefah r besteh t in verstärkte m Ausmaße bei der historische n Rückscha u 
auf Landschaften , für die, wie im Falle der böhmische n Lände r un d der Tschecho -
slowakei, gleich mehrer e national e Geschichtsauffassunge n konkurrieren . Mi t Blick 
auf das hier vorrangig interessierend e deutsch-tschechisch e Verhältni s ist demzufolg e 
der Ausdruc k „naš e dějiny" -  „unser e Geschichte " sowohl in seiner tschechische n wie 
in seiner sudetendeutsche n Spielar t abzulehnen , un d zwar ebenso in seiner engstirni g 
nationalistische n Originalfassun g wie auch in seiner vermeintlic h moderneren , plura -
listisch un d transnationa l erweiterte n Variante . Fü r diese kategorisch e Ablehnun g sol-
len im folgenden einige Gesichtspunkt e benann t werden , die von grundsätzliche n 
Überlegunge n zu dieser Themati k ausgehen . 

Wer nac h „unserer " Geschicht e fragt, der fragt meisten s auch danach , wem die 
deutsche , wem die böhmisch e usw. Geschicht e gehört , un d trit t insofern von vornher -
ein mit einer gewaltsamen , besitzergreifende n Absicht an die Geschicht e heran , unab -
hängig davon , ob er sich schuldhaf t ode r stolz zu ihr bekenne n möchte . Geschicht e 
läßt sich aber nich t einfach requirieren , so wie sie sich auch nich t einfach bewältigen 
läßt . Da s Ansinnen , Geschicht e von wo aus un d für wen auch imme r in Beschlag neh -
men zu können , ignorier t die Selbständigkei t un d Offenhei t historische r Prozesse , 
ihre vielfältigen Querverbindunge n unter - un d oberhal b diverser Nationalgeschichten , 
un d es läßt vor allem die vorgegebene un d notwendig e Distan z zwischen dem histori -
schen Betrachte r un d seinem Gegenstan d in unzulässiger Weise auße r acht . Da s 
betrifft die Fachhistori e genauso wie das öffentlich e Geschichtsverständnis , zuma l 
beide Sphäre n auf dem Fel d nationalgeschichtliche r Theme n eine besonder s intensiv e 
un d breit e Berührungszon e aufweisen. 

Je gewaltsamer der Zugriff auf die Geschicht e ausfällt, umso willkürliche r gestaltet 
sich dan n vielfach auch die Auswahl der besonder s hervorgehobene n ode r schamhaf t 
unterschlagene n historische n Tatbestände . Mi r ist beispielsweise keine sudetendeut -
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sehe Darstellung bekannt, welche die Henleinbewegung und die Protektoratszeit als 
integralen Bestandteil des sudetendeutschen historischen Erbes apostrophieren würde. 
Umgekehrt wird die Seriosität der postkommunistischen tschechischen Historio-
graphie unter anderem daran gemessen werden, wie weit sie der Versuchung wider-
steht, die vierzig Jahre kommunistischer Herrschaft als einen untypischen histori-
schen Betriebsunfall aus der Nationalgeschichte auszugrenzen. Mit diesen Hinweisen 
soll lediglich darauf aufmerksam gemacht werden, daß die implizit suggerierte Totali-
tät einer Wir-Geschichte fast immer fiktiver Natur ist und somit einer grandiosen kol-
lektiven Selbsttäuschung gleichkommt. Denn es ist keinesfalls so, als ob bei einer sol-
chen Geschichtsauffassung wie versprochen das ganze Buch der Geschichte einer be-
treffenden Nation bzw. Volksgruppe aufgeschlagen würde. Es sind vielmehr nur ganz 
bestimmte Seiten, die deutliche Spuren eines strapaziösen Gebrauches aufweisen, 
andere - meist solche weniger schmeichelhaften Inhaltes - wirken demgegenüber auf-
fallend unberührt oder fehlen sogar ganz, weil sie zuvor herausgerissen worden sind. 

Der besitzergreifende Anspruch auf „unsere" Geschichte hat aber nicht nur etwas 
Gewaltsames an sich, sondern ist zugleich von einer gewissen geistigen Verkrampfung 
gekennzeichnet, die wiederum auf uneingestandene Unsicherheiten verweist. Denn 
wer ständig von „unserer" Geschichte spricht, scheint sich dieses stolzen Erbes insge-
heim doch nicht ganz sicher zu sein, sonst müßte er es nicht so nachdrücklich und 
demonstrativ einklagen. Die polnischen Nachbarn von Deutschen und Tschechen 
sind sich ihrer Geschichte so sicher, daß sie in der Publizistik wie in gelehrten 
Abhandlungen ohne ein solches Possessivpronomen auskommen. Die Geschichte 
Polens, die „Historia Polski", stellt sich dort, und zwar für alle Phasen, - also auch 
derjenigen der über hundert Jahre andauernden Staatenlosigkeit und Dreiteilung - als 
ein selbstverständlicher Referenzrahmen dar, den man zwar unterschiedlich interpre-
tieren kann, der aber ansonsten insgesamt keiner gesonderten Rechtfertigung bedarf. 
Eine vergleichbare Selbstverständlichkeit geht dem tschechischen wie dem sudeten-
deutschen Geschichtsverständnis im allgemeinen ab, wenn auch die Gründe hierfür 
den jeweiligen Ausgangspositionen entsprechend nicht dieselben sind. 

Auf tschechischer Seite bestehen erhebliche Schwierigkeiten, den Gesamtverlauf 
der böhmischen Geschichte in einem streng nationalgeschichtlichen Sinn zu interpre-
tieren. Kontinuitätsbrüche wie das „Temno", der deutsche Anteil an diesem Erbe 
u . a . m . - stehen dem nach wie vor im Wege. Milan Kundera hat in diesem Zusammen-
hang einmal von der „NichtSelbstverständlichkeit der tschechischen Nation" gespro-
chen. Und auch wenn derlei Irritationen in dem mittlerweile ethnisch weitgehend 
homogenen und politisch gefestigten postkommunistischen tschechischen Staat keine 
aktuelle Bedeutung mehr zukommen mag, sind sie doch damit für die Einstellung zu 
der weitaus komplexeren Geschichte dieses Landes längst nicht ausgeräumt. 

Noch komplizierter gestaltet sich eine historische Standortbestimmung für die 
Sudetendeutschen. Bei genauerem Zusehen erweist sie sich sogar als aussichtslos; vor 
allem dann, wenn eine in sich geschlossene Wir-Geschichte das Ziel sein soll, wie sie 
in nahezu allen sudetendeutschen Selbstdeutungen krampfhaft suggeriert wird. Stam-
mes- und Siedlungsgeschichte, Landes- und Reichsgeschichte, aber auch die Zuge-
hörigkeit zur deutschen Sprach- und Kulturnation eröffnen nämlich bis heute für die 
aus den böhmischen Ländern stammenden Deutschen immer noch sehr unterschied-
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liehe, zum Teil ausgesproche n widersprüchlich e Optione n auf das, was sie im Einzel -
fall als „ihre " Geschicht e betrachte n wollen. Un d dementsprechen d variiert auch das 
„Wir " der historische n Subjekte . 

Wer von „unserer " Geschicht e spricht , mu ß sich ohnehi n die unbequem e Frag e 
gefallen lassen, wen er mi t „uns " überhaup t meint : Di e jeweilig dominant e Natio n 
eines Landes , die herrschende n Klassen un d Elite n ode r die Basisbevölkerun g eines 
bestimmte n Territoriums ? Un d selbst wenn alle denkbare n Element e un d Faktore n in 
angemessene r Weise innerhal b einer Geschichtsbetrachtun g präsentier t wären , bliebe 
imme r noc h zu klären , wer diesen Gesamtvertretungsanspruc h für wen un d in wel-
che r Absicht geltend macht . Bei solche n Gewissenserforschunge n wird ma n in der 
Regel sehr bald zu der Erkenntni s gelangen , daß das proklamiert e „Unser " mi t dem 
tatsächlic h gemeinte n un d repräsentierte n „Wir " nich t unbeding t identisc h zu sein 
braucht . Di e possessive Einschränkun g des Geschichtsbegriffe s bringt also auch in 
dieser Hinsich t keine Präzisierung , sonder n stiftet eher Verwirrun g - manchma l 
ungewollt , nich t selten aber bewußt zur effektiveren Abstützun g nationale r 
Geschichtsbilde r eingesetzt . Di e Geschicht e der böhmische n Lände r un d der Tsche -
choslowake i war un d ist ein dankbare s Operationsfel d für derle i Manipulationen . 

De r wahrscheinlic h gefährlichste , weil letztlic h unvermeidbar e Fallstric k bei der 
Verwendun g von Begriffen wie „naš e dějiny" bzw. „unser e Geschichte " liegt meine s 
Erachten s in der Ausgrenzun g ode r Subsummierun g irgendwelche r „anderer" , dene n 
auf diesem Wege die Teilhab e am historische n Geschehe n eines bestimmte n Territo -
rium s gänzlich ode r zumindes t in selbständige r un d gleichberechtigte r For m abge-
sproche n wird. Ma n brauch t nu r stellvertreten d an die Vereinnahmun g der jüdische n 
Prage r Intelligen z in sudetendeutsche n Geschichtsdarstellunge n zu erinner n -  eine 
Wertschätzung , die in erster Linie eine Bilanzaufbesserun g sudetendeutsche r Kultur -
leistunge n zum Zie l ha t un d nich t unbeding t tatsächlich e Einstellunge n zur „dritte n 
Nationalität " der böhmische n Lände r widerspiegelt . Nich t minde r problematisc h 
erscheine n Tendenze n neueste r tschechische r wie slowakischer historische r Über -
sichtswerke , die wechselseitigen Anteile an der Geschicht e des jeweils andere n Volkes 
qualitati v un d zeitlich möglichs t begrenz t zu halten , nachde m dieselben Verbindungs -
linien frühe r nich t stark genug hervorgehobe n un d gar nich t weit genug in die 
Geschicht e zurückverleg t werden konnten . 

Konjunkturbedingt e Erweiterunge n bzw. Reduzierunge n historische r Wir-Ver-
ständniss e beherrsche n beispielsweise auch viele Darstellunge n zum deutsch-tsche -
chische n Verhältni s vor un d nac h der Gründun g der Erste n Tschechoslowakische n 
Republik . So überwiegt für die Habsburge r Ära auf sudetendeutsche r Seite im allge-
meine n eine inklusive Betrachtungsweise . Da s heißt , die Tscheche n werden in jeder 
Hinsich t als Kostgänge r deutsche r Kultur - un d Zivilisationseinflüss e verstande n un d 
dami t als natürlich e Untermiete r der böhmische n Geschicht e beansprucht , währen d 
tschechisch e Autore n wiederu m die Besonderheite n un d Eigenständigkeite n der 
tschechische n Nationalentwicklun g unterstreichen . Fü r die Zei t nac h 1918 verkehre n 
sich die Perspektiven : Fü r diesen Zeitabschnit t wird im tschechische n Schrifttu m ver-
einnahmen d von der Gesamthei t der böhmische n Lände r bzw. des tschechoslowaki -
schen Staate s ausgegangen , ganz im Sinn e des zeitgenössische n Sprachgebrauchs , in 
dem von „naš e republika " un d von „naš i Němci " die Red e gewesen ist, währen d in der 
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sudetendeutschen Geschichtsschreibung von da ab eine eher regionalistische Selbst-
beschränkung der historischen Betrachtung maßgeblich geworden ist. 

Es gibt aber noch einen anderen, subtileren, vielleicht sogar folgenschwereren 
Modus der Ausgrenzung, wenn von „unserer Geschichte" die Rede ist, und der 
besteht darin, daß in letzter Konsequenz nur Angehörigen der jeweiligen Wir-Gruppe 
das Recht und die Kompetenz zuerkannt wird, sich authentisch mit der betreffenden 
Wir-Geschichte zu beschäftigen und sie überhaupt richtig verstehen zu können. 

Es bringt meines Erachtens wenig, die Alternative zu solchen Vereinnahmungen, 
Unterschlagungen und Ausgrenzungen einfach in einer böhmischen oder europä-
ischen Erweiterung des historischen Wir-Verständnisses zu vermuten, weil dadurch 
die hier grundsätzlich in Frage gestellten Denk- und Interpretationsmuster nicht auto-
matisch außer Kraft gesetzt werden. Die geringsten Erfolgschancen hätte wohl der 
Versuch einer bloßen Montage bislang gängiger tschechischer und sudetendeutscher 
Geschichtsauffassungen, da sie bei aller Ähnlichkeit ihrer Strukturmerkmale in ihrer 
inneren Logik unvereinbar sind und sich daher weder beziehungsgeschichtlich auf-
lösen noch landesgeschichtlich aufsummieren lassen. Weitaus akzeptabler und trag-
fähiger erscheint demgegenüber die Wiederaufnahme der Tradition einesnationenüber-
greifenden böhmischen Landespatriotismus und seine Übertragung in eine moderne 
integrale Geschichtsbetrachtung der böhmischen Länder. Aber selbst diese historische 
Wir-Perspektive hat ihre problematischen Seiten, denn sie rekurriert auf vormoderne 
Sehweisen (wirBöhmen?),diederfaktischenundsubjektivenAuseinanderentwicklung 
von Deutschen und Tschechen in den letzten hundert Jahren nicht gerecht wird und 
den notwendigen Blick über den böhmischen Kesselrand hinaus behindern könnte. 

Doch auch identifikatorische Bekenntnisse zur Ganzheit der europäischen Ge-
schichte, wie sie in letzter Zeit allenthalben zugenommen haben, dürfen nicht vor-
schnell und generell als Überwindung nationalzentrischer Geschichtsauffassungen 
gewertet werden. Äußerungen tschechischer Publizisten und Historiker in dieser 
Richtung sind bislang zu vordergründig von dem zwar verständlichen, aber auch 
sehr zweckgebundenem Bestreben gekennzeichnet, die „Rückkehr" „ihres" Lan-
des und „ihres" Volkes nach Europa historisch zu legitimieren. Auf deutscher und 
sudetendeutscher Seite bietet wiederum die neuaufgelegte Mitteleuropa-Idee manchen 
Autoren eine willkommene Plattform, die verlorengegangene und - vor allem seit der 
Wiedervereinigung - wieder wahrscheinlich werdende Dominanz in diesem Raum 
historisch zu rechtfertigen. Bei aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen Beweis-
absichten wird in beiden Fällen deutlich, daß der nationalzentristische Standpunkt bei 
derartigen transnationalen Einbindungen grundsätzlich beibehalten und lediglich in 
einen größeren, wirksameren Begründungszusammenhang überführt, wenn nicht 
sogar bewußt versteckt worden ist. 

Wir-Geschichten bleiben demnach in allen Aggregatszuständen problematische 
Konstrukte, weil sie den Blick für historische Sachverhalte in unzulässiger Weise sub-
jektivieren und begrenzen, weil sie ein historisches Besitzstandsdenken fördern und 
damit zugleich einer unfriedlichen Distanz zur Geschichte der „anderen" Vorschub 
leisten. Aus all dem ergibt sich meines Erachtens nur eine Konsequenz: auf das anhei-
melnde Possessivpronomen „naše" bzw. „unser" grundsätzlich zu verzichten, wenn 
von Geschichte die Rede ist. 
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Diskussionsbeitrag von Jiří K o řalka,  Prag 

Zur Bedeutung einer Tschechischen Geschichte 

Ist die national e Geschicht e eine historisch e Fiktion ? Di e Frag e sollte eher lauten : 
Ist die national e Geschicht e eine größere , verderblichere , von andere n zusammenfas -
sende n Geschichtswerke n un d Verallgemeinerunge n grundsätzlic h verschieden e Fik -
tion ? Di e Antwor t auf diese Frage häng t unte r andere m mit dem Nationsbegrif f 
zusammen , vor allem damit , inwieweit wir die Natio n weder als eine Erfindun g von 
Intellektuelle n noc h andererseit s als ein ewiges Phänomen , sonder n als eine historisc h 
entstanden e un d historisc h bedingt e gesellschaftliche Großgrupp e auffassen. 

Jede r Mensch , mag er das zur Kenntni s nehme n ode r nicht , ha t eine ganze Reih e 
von Identitäte n -  eine individuell e Identität , das Zugehörigkeitsbewußtsei n zu eine r 
Famili e ode r zur größere n Verwandtschaft , eine sozio-professionell e Identität , eine 
lokale un d regional e Identitä t (im Verhältni s zum Or t un d zum kleinen Territorium , 
wohe r er/si e stamm t un d wo er/si e lebt) , aber er ha t in den meiste n Fälle n auch eine 
national e Identitä t un d das Bewußtsein der Zugehörigkei t zu einem nationale n Gan -
zen , eine meh r ode r weniger klar empfunden e mitteleuropäisch e un d europäisch e 
Identitä t (im Verhältni s zu andere n Erdteilen) , un d schließlic h eine allgemein mensch -
liche Identität . Unte r allen diesen verschiedene n Identitäte n soll die Zugehörigkei t zu 
einer Natio n keinesfalls etwas Ausschließliches , andere n Identitäte n Übergeordnete s 
bedeuten . Meine r Meinun g nac h ist jedoch die national e Identitä t eine zweifellos 
bestehend e un d einflußreich e Realität , die viel stärker ist, als es vielen Politikwissen -
schaftler n un d Soziologen vor 1989 zu sein schien , die dan n vom heftigen Aufstieg des 
Nationalgefühl s un d der nationale n Ideologie , mancherort s auch von nationa l 
begründete n gewaltsamen Konflikten , un d zwar nich t nu r in den Länder n des ehe-
maligen Sowjetblocks, unangeneh m überrasch t wurden . 

Ebens o wie jeder Mensch , jede Familie , jede Gemeinde , jede soziale un d professio-
nelle Grupp e ihre Geschicht e hat , ist auch jede Nation , jede neuzeitlich e National -
gesellschaft, ein Produk t der Geschichte . Di e Existen z eine r Natio n besteh t in der 
unaufhörliche n Wechselwirkun g der Vergangenhei t un d der Gegenwart . Darau s 
ergibt sich ein gesellschaftliche r Anspruch , daß das Geschehen e von Historiker n 
erforsch t un d dargestell t wird .Di e gegenwärtige Gesellschaf t auf dem Territoriu m der 
Tschechische n Republi k ist das Ergebni s einer langfristigen Entwicklun g von natur -
geschichtlichen , demographischen , wirtschaftlichen , sozialen , politische n un d kultu -
rellen Elemente n un d Tendenzen , sowohl innere n als auch äußeren , die alle in einer 
meh r ode r weniger bedeutende n Weise die Herausbildung , die Entwicklun g un d die 
Gestal t der tschechische n Natio n beeinfluß t haben . Di e heutig e tschechisch e Gesell -
schaft ha t das Recht , von den zwei bis dre i Generatione n derzei t aktiv wirkende n 
Historiker n zu erwarten , natürlic h nich t nu r von tschechischen , in der Tschechische n 
Republi k lebende n Historikern , sonder n von allen Fachleuten , die sich auch im Aus-
land wenigsten s zum Teil mi t der tschechische n Geschicht e befassen, daß sie von 
diversen Standpunkten , oft mit widersprüchliche n Einschätzungen , aber nac h bestem 
Wissen un d Gewissen zur Bearbeitun g un d zu einer neue n Interpretatio n dieser 
Geschicht e ihre n Beitra g leisten . Gan z gewiß wird es keine neu e Heroengaleri e un d 
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keine Darstellung fortschrittlicher Geschichtstraditionen sein, sondern wir sollten 
eine ausgewogene Zusammenfassung all dessen anstreben, was die Herausbildung und 
das jetzige Wesen des Territoriums der Tschechischen Republik und der hier lebenden 
tschechischen Gesellschaft grundlegend bestimmt und beeinflußt hat, auch das einge-
schlossen, worauf wir überhaupt nicht stolz sein können, was wir lieber übersehen 
oder verschweigen möchten. 

Die gegenwärtige tschechische Gesellschaft braucht eine neue Tschechische 
Geschichte, ähnlich wie unser Staat in deutscher Sprache die Tschechische Republik 
genannt wird, allerdings eine Geschichte, die der heute erwünschten Vorstellung der 
offenen tschechischen Gesellschaft als einen wichtigen Bestandteil der europäischen 
Politik und Kultur entsprechen würde. In diesem Sinne wird die Tschechische 
Geschichte nicht exklusiv tschechisch im ethnischen und sprachlichen Sinne sein, son-
dern sie soll im wesentlichen den ganzen Inhalt des deutschen Begriffs „böhmisch" 
einschließen und die große Bedeutung verschiedener ethnischer, sprachlicher und kul-
tureller Einflüsse hervorheben. Tschechische Geschichte, wie ich sie auffasse, ist eine 
dynamische, in Zeit und Raum wandelbare Geschichte, die einen großen Wert den 
Migrations- und Assimilationsprozessen beimißt und die breite Skala anderer als eth-
nischer und nationaler Identitäten berücksichtigt. Als natürlicher und untrennbarer 
Bestandteil dieser Geschichte erweist sich das jahrhundertelange Zusammenleben mit 
den deutschsprachigen und den jüdischen Bewohnern Böhmens, Mährens und Schle-
siens und deren wirtschaftlicher und kultureller Beitrag zum heutigen Bild des Terri-
toriums und der Gesellschaft der Tschechischen Republik. Es wird auch das Leben 
und Wirken italienischer Architekten und Bauarbeiter, englischer Unternehmer und 
Ingenieure sowie auch von Menschen anderer Nationalitäten einbezogen, darunter 
zum Beispiel im zwanzigsten Jahrhundert die Eingliederung der russischen, ukraini-
schen, griechischen und anderer Emigration in das gesellschaftliche Leben der böhmi-
schen Länder. 

Daraus ergibt sich, daß die so aufgefaßte Tschechische Geschichte weit über den 
Rahmen einer herkömmlichen nationalen Geschichte hinauswachsen muß. In erster 
Linie betrifft das die vielseitige und tiefgreifende Wirkung verschiedenster Staats-
gebilde auf dem Territorium der heutigen Tschechischen Republik. Darunter verstehe 
ich nicht nur das Königreich Böhmen, die Markgrafschaft Mähren und die schlesi-
schen Herzogtümer, sondern auch das Heilige Römische Reich im Mittelalter und in 
der frühen Neuzeit, das werdende Habsburgerreich seit 1526, das Kaisertum Öster-
reich seit 1804, die österreichisch-ungarische Monarchie seit 1867, die Tschecho-
slowakische Republik in den Jahren 1918-1939 und 1945-1992, nicht zuletzt aber 
auch das Großdeutsche Reich in den Jahren 1939-1945. In diesem Zusammenhang ist 
es nicht weniger erforderlich, die Herausbildung, die Entwicklung und die Verände-
rungen wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, Staats- und innenpolitischer Strukturen in 
den böhmischen Ländern von breiteren europäischen Gesichtspunkten aus anzu-
sehen. Die Geschichte einer Nation ist ein durchaus legitimer und nützlicher, keines-
falls aber der einzige oder entscheidende Bestandteil der historischen Synthese, wobei 
die Nation selbst in dieser Auffassung als eine sozial wandelbare und offene Struktur, 
als ein Anregungen von außen aufnehmendes und andere Nationen beeinflussendes 
Bauelement in der Entwicklung der europäischen Zivilisation und Kultur zutage tritt. 
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Ic h bin mir dessen bewußt , daß es zum Beispiel nich t leich t ist, das traditionell e 
Geschichtsbil d derjenigen Epoch e der Tschechische n Geschicht e zu überwinden , die 
mic h gegenwärtig besonder s interessiert , nämlic h der Jahr e 1780 bis 1848, die im 
Schulunterrich t un d in breitere r Öffentlichkei t als die Zeitperiod e der tschechische n 
nationale n Wiedergebur t aufgefaßt werden . Es ist nich t bedeutend , daß ich selbst die-
sen Begriff längere Zei t nich t meh r gebrauch e un d den zutreffendere n Begriff der Her -
ausbildun g der neuzeitliche n tschechische n Natio n bevorzuge . Vom inhaltliche n 
Gesichtspunk t aus ist die Tatsach e entscheidend , daß der Proze ß der tschechische n 
Nationsbildun g nu r eine n kleinen Teil der gesellschaftliche n un d kulturelle n Realitä t 
jener Zei t einnahm , weil im gesamtösterreichische n Rahme n die Zentralisierungs - un d 
Modernisierungsmaßnahme n des habsburgische n Staates , im breitere n mitteleuropä -
ischen Maßsta b der Aufstieg der deutsche n klassischen Kultu r un d der deutsche n 
Nationalbewegung , in Böhme n un d Mähre n die landespatriotische n Idee n un d In -
stitutione n des Adels lange überwogen . Es wäre verfehlt , die wissenschaftlich e un d 
literarisch e Produktio n in den böhmische n Länder n jener Zei t nac h sprachliche n 
Kriterien , entsprechen d den Bücher n un d Zeitschrifte n in tschechische r Sprache , 
zu beurteilen . Es wirkten damal s mehrer e Tendenze n einer moderne n nationale n Ent -
wicklung in Böhme n - ich habe versucht , fünf solche Tendenzen : Österreicher -
tum , Großdeutschtum , Slawismus, Bohemismu s un d Tschechentu m zu charakte -
risieren , währen d Jiří Malí ř für Mähre n noc h eine sechste Tendenz , den slawischen 
Moravismus , hinzufügt e -  un d alle diese Tendenze n hinterließe n eine dauerhaft e 
Spur im Charakte r der neuzeitliche n tschechische n Gesellschaft . 

Ich bin mit einigen hie un d da auftauchende n Ansichten , daß die tschechisch e natio -
nale Identitä t in Vergangenhei t un d Gegenwar t unbestimm t un d wankelmüti g sei, 
überhaup t nich t einverstanden . Gewi ß ha t sich die tschechisch e Identitä t in jahrhun -
dertelange r Entwicklun g unte r oft sehr komplizierte n Bedingunge n bis zum heutige n 
durchau s stabilisierte n Nivea u herausgebildet , aber das ist in Mitteleurop a kein Aus-
nahmefal l gewesen. Denke n wir nu r daran , wie wandelba r un d fragwürdig die 
Begriffe Deutschlan d ode r Österreic h beziehungsweise die Auffassungen über die 
deutsch e un d österreichisch e Natio n in den letzte n zwei Jahrhunderte n gewesen sind! 
Di e gegenwärtige tschechisch e Gesellschaf t soll auch die multikulturell e Vergangen-
hei t der böhmische n Lände r anerkenne n un d in ihr Geschichtsbil d als eine Bereiche -
run g integrieren . Dabe i habe ich keine Angst davor , daß viele Persönlichkeiten , Ereig-
nisse, Tendenze n un d sogar ganze Bevölkerungsgruppe n gleichzeiti g un d gemeinsa m 
in die tschechisch e un d deutsch e Geschicht e ode r in die tschechisch e un d die öster -
reichisch e Geschicht e gehöre n könne n - das ist in einer offenen nationale n Geschicht e 
sowohl unvermeidba r als auch wünschenswert . 
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Diskussionsbeitrag von Bedřich Loewenstein, Berlin 

Die trügerische nationale Brille 

In Böhme n steinigt ma n zwar keine Theoretiker , aber ma n liebt sie auch nich t 
gerade . Wenn sie zu scheinba r selbstverständliche n Dinge n Stellun g nehmen , wie z.B . 
zur nationale n Geschichte , werden sie mi t dem berüchtigte n Tausendfüßle r ver-
glichen , der eines Tages zu überlegen beginnt , wie er seine zahlreiche n Gliedmaße n 
koordiniere n soll: von diesem Zeitpunk t an gerät sein bisher erträgliche r Gan g ins 
Stocken . 

Skotomisierung. Di e Geschicht e (Gechichtsschreibung ) befriedigt auße r der natür -
lichen Neugierde , „wie es eigentlic h gewesen ist", Legitimationsbedürfnisse . Wir 
suche n unser e Werte , unser e Fragen , un s selbst in der Vergangenhei t (Peka ř über 
Masaryk) ; wir vergewissern un s der Kontinuitä t un d Berechtigun g unsere r Ansprüch e 
un d Bemühungen . Wir würde n nie die Vorstellun g ertragen , daß ma n ohn e die Krük -
ken der Traditio n handelt , auf eigene Verantwortung , nu r auf eigenes Risiko , auf den 
eigenen Verstand gestellt bleibt . Unser e Lebensbedürfnisse , „unse r Rech t auf 
Geschichte " zwingt un s dabe i einen bestimmte n Typu s von Erkenntnisinteresse n auf. 
Da s mu ß nich t schaden , vorausgesetz t ma n ist sich über das Perspektivisch e un d Frag -
mentarisch e unsere s Ausschnitt s im klaren un d behaupte t nicht , daß unser e Auffas-
sung zweifelsohne wissenschaftlich , tota l un d selbstverständlic h ist, ja daß sie einen 
eindeutige n „Sinn " bzw. eine „Lehre " zum Ausdruc k bringt . Beim nähere n Zusehe n 
hat die objektive, geschweige den n ideologisiert e Geschicht e auße r subjektiven Urtei -
len darüber , was historisc h relevan t ist, un d ebenfalls rech t subjektiven moralische n 
Haltungen , ihre spezifischen weißen Flecken , blinde n Stellen , ihre n konkre t begrenz -
ten Horizont . Di e Geschicht e läßt sich nich t ander s schreiben , als so, daß ma n die 
Füll e un d Komplexitä t der Vergangenhei t darau f reduziert , was un s als wesentlich 
erscheint , d.h . daß wir unse r Hauptaugenmer k auf die einen Ding e (die große Politik ) 
richten , währen d wir von andere n absehen (Sexualität , Gefängniswesen , Ernährung) . 

Die Vielfalt der Geschichte. Jede r von un s ha t eine Reih e von Loyalitäten , eine 
Reih e primäre r Interessen : Wir sind Männer , Frauen , Dichter , Soldaten , Katholiken , 
Brünner , Sozialdemokraten , Naturschützer , Familienväter , Anhänge r Europa s ode r 
der „Slavia". Absichtlich habe ich nich t gesagt: „Tschechen " ode r „Deutsche" . Ich bin 
mi r nämlic h nich t sicher , ob die national e Klamme r in unsere r unübersichtliche n 
Gesellschaf t noc h eindeuti g über andere n Identitäte n un d Interesse n steht . Fü r die 
Feministinne n z.B . ist die national e Geschicht e wenig wichtig; nich t ander s ist es bei 
den Vertreter n der Kirchengeschichte , der Naturwissenschaften , der Geschicht e der 
Industrie , der Philosophie , der Zivilisation , des Alltags, offensichtlic h auch der 
Geschicht e bestimmte r Regionen . Duša n Třeští k schlug seinerzei t die böhmisch e 
Staatlichkei t als möglich e Achse der historische n Erzählun g vor. Die s ist eine sehr 
konservative Auffassung, die an die Peripheri e entläßt , was die Historike r in den letz-
ten Jahrzehnte n zu interessiere n begann , nichtsdestotrot z ist es eine möglich e Kon -
zeption . Ich weiß freilich nicht , ob sich der Mediävis t im klaren war, daß sich eine sol-
che böhmisch e Geschicht e für mindesten s zwei Jahrhundert e um die Entwicklun g der 
österreichische n Verwaltun g drehe n würde . 
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Die nationale Auffassung. Die Überordnung nationaler „Metacodes", nationaler 
Symbole und Interpretationsweisen hat sich vor dem 19. Jahrhundert nicht durchge-
setzt, und zwar in Konkurrenz zu anderen Codes bzw. Identitäten. Diese hat die 
nationale Ideologie entweder degradiert, d.h. ihrer Wertehierarchie untergeordnet 
(„tschechischer Evangelischer", „Prager", „Mährer") oder allmählich aus ihrem 
Kodex ausgeschlossen („österreichischer Bürokrat", „böhmischer Deutscher"). Bis 
dahin verschiedenartige Erfahrungen und Traditionen (der Märtyrertod von Jan Hus, 
der Märtyrertod des Johannes von Nepomuk, die Schlacht bei Taus, die Schlacht von 
Königgrätz; oder aus einem anderen Kontext: die Geschichte der Jeanne d'Arc und die 
Geschichte des Sturms auf die Bastille) werden unter ein gemeinsames nationales Dach 
gebracht und so aus ihrer eigenen Motivationsstruktur gerissen. Es entstehen da Kon-
tinuitäten, wo man früher keine sah (moderne Deutsche und die Germanen des Taci-
tus); lokale Sagen und regionale Ereignisse werden in ein gesamtnationales Gedächtnis 
integriert. Ein Unrecht gegenüber bestimmten Teilgruppen (z.B. den Choden) wird 
als an „uns" verbrochen interpretiert, während andere Vergehen, z .B. antijüdische 
Pogrome, „uns" nicht interessieren müssen. 

Identifikation und Ausgrenzung. Vladimir Macura hat unlängst sehr schön gezeigt, 
wie die rituelle, ja geradezu theatralische Inszenierung eines großen Dramas der natio-
nalen Geschichte funktioniert: Man identifiziert sich mit dem Märtyrer, der zwar 
durch Gleichgültigkeit, Feigheit oder Niedertracht des eigenen Volkes sein Marty-
rium erleiden mußte, jedoch wäscht das Volk durch „Kanonisierung" seine Schuld ab; 
es fällt etwas Licht von seinem Heiligenschein aufs Volk zurück, es wird durch seine 
Vermittlung Akteur eines großen Geschehens, während seine reale Rolle bescheide-
ner, nichtig bis erbärmlich war. Dagegen entledigt sich das Volk gern rituell aller sei-
ner Verräter, Schufte und anderer unschönen Protagonisten auf den Brettern der 
historischen Bühne. Es ist sicher besser, das Volk von František Palacký als von Karel 
Sabina, besser das Volk Goethes als das Hitlers zu sein, eher das Masaryks als das 
Gottwalds. Es geht aber nicht nur um Vorbilder zur Identifikation: manchmal passen 
ganze Gruppen nicht mehr ins Bild des idyllischen Nationalgartens, aus dem fleißige 
ideologische Gärtner jegliches Unkraut herausjäten müssen. So hat die ethnisch-
sprachliche tschechische Auffassung keinen Platz für Hunderte von Böhmen im Sinne 
territorialer Wirksamkeit, es sei denn durch Camouflage der Kriterien, bis in ihnen 
auch beide Gründer des „Sokol" Platz haben. 

Wir und die anderen. Petr Pithart hat einmal das empfohlen, was er „inklusive 
Geschichte" nannte. Statt immer neuer ideologischer Schablonen und Frontlinien in 
unseren Köpfen sollte unsere noetische Ausstattung Offenheit und Neugierde sein; 
keineswegs das Bedürfnis, daß uns die Geschichte „recht geben sollte", d.h. unsere 
Vorurteile dieser oder jener Herkunft über „uns - die Guten" und „die anderen - die 
Bösen" zu bestätigen, sondern die Relativität und Veränderlichkeit historischer 
Wahrheiten und Identitäten zu begreifen. Ich plädiere nicht dafür, postmodernisti-
sche Willkür in die Vergangenheit hineinzutragen, eine Art Philosophie nach dem 
Prinzip „everythings goes": eher dafür, die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen, was 
menschlich möglich ist, einschließlich dessen, was wir gerne als unmenschlich (bzw. 
unnational) bezeichnen. Zu der „inklusiven" Geschichte gehören außer uns auch 
immer „die anderen", und umgekehrt: „unsere" Geschichte ist nicht nur die unsere. 
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Statt uns durch nationale Rituale und eine Galerie realer oder fiktiver Helden und 
erlittenen kollektiven Unrechts gegen unsere Unsicherheit zu wappnen, sollten wir 
die Geschichte als Suche nach demjenigen verstehen, was wir verloren haben: ich 
meine damit nicht die paradiesische Unschuld, ja nicht einmal Schlesien oder die 
Slowakei, sondern die Möglichkeit, anders gehandelt zu haben. Verlorene Chancen 
müsssen nicht zurückkehren, aber sie können uns Realismus und ein bißchen Demut 
lehren. Realismus gegenüber utopischen Verführern, die uns ein konfliktfreies Para-
dies versprechen, und Demut gegenüber der kindlichen Versuchung, das Übel immer 
bei den anderen zu suchen. Die nationale Geschichte eignet sich durch ihren oft wei-
nerlichen und immer selbstgerechten Blick kaum dazu, zivilisatorische Berührungen 
und Begegnungen über den ethnischen Zaun hinaus wahrzunehmen. Die trügerische 
nationale Brille nimmt nur ungern auch die eigene Schuld und das eigene Versagen zur 
Kenntnis (den Nachsatz zu Comenius' „Überstehen der Wirbelstürme des Zorns"). 
Die tatsächliche Geschichte gibt niemandem recht, am wenigsten den geschichtlichen 
Konstruktionen des 19. Jahrhunderts, mit denen ja die Katastrophen unseres Jahrhun-
derts zusammenhängen. Der reflektierende Tausendfüßler verliert nichts durch sein 
Stehenbleiben. Im Gegenteil, er wird wohl besser für die neue Unübersichtlichkeit des 
21. Jahrhunderts gerüstet sein. 

Ein unpathetisches Nachwort. Über Denkmäler anderer Völker oder einer anderen 
Kultur auf dem eigenen Territorium muß man sich nicht den Kopf zerbrechen. Im 
Zeitalter des Tourismus sorgt dafür die kosmopolitische Wirkung des Marktes. Sie 
stört lediglich Fundamentalisten - in Ägypten und vielleicht in Zwittau. 
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Diskussionsbeitrag von Michaela Marek, München 

Zur Diskussion über den fiktionalen Charakter nationaler Geschichte 

Die Frage im Titel dieser Diskussionsrunde - ob „nationale Geschichte" eine Fik-
tion sei - ist nur scheinbar provokativ: Natürlich ist „Geschichte" - auch als Produkt 
der Geschichtswissenschaft und ihrer Nachbardisziplinen - in hohem Maße fiktional, 
und das ganz zwangsläufig. „Es gibt keine Geschichte, ohne daß sie von den Erfahrun-
gen und Erwartungen der handelnden und leidenden Menschen konstituiert worden 
wäre", so Reinhart Koselleck; der amerikanische Historiker Hayden White, Lehr-
stuhlinhaberfür „History of Consciousness", stellt fest: „Wir erfassen die Vergangen-
heit und das Schauspiel der Geschichte im allgemeinen nach Maßgabe innerer Bedürf-
nisse und Bestrebungen, die etwas damit zu tun haben, wie wir uns selbst in der gesell-
schaftlichen Entwicklung wahrnehmen, mitsamt unseren Hoffnungen und Ängsten 
und mit dem Bild von Humanität, auf das wir für uns selbst setzen." Die Reihe solcher 
griffiger Zitate - Äußerungen, die Untersuchungen aus den verschiedensten Perspek-
tiven resümieren - ließe sich fast beliebig fortsetzen. 

Die Frage ist also in Wirklichkeit eine Binsenwahrheit und die Problematik nach 
langjähriger Theoriediskussion Gemeingut: Jeder forschende und schreibende Histo-
riker ist sich darüber im klaren, daß das Rankesche Ideal - herauszufinden und darzu-
stellen, „wie es wirklich war" - unerreichbar ist, und für die meisten ist es nicht einmal 
das einzige Ideal, da doch das Prinzip der „historia" als „magistra vitae" - in zeitgemä-
ßen Varianten - zu einem großen Teil auch das Selbstverständnis der Geschichte als 
Wissenschaft ausmacht. Natürlich gibt keine noch so zuverlässige und detaillierte 
Quelle wirklich „Auskunft", weil sie vielleicht Daten welcher Art auch immer über-
liefert, aber ihren faktischen, ideellen, emotionalen usw. Kontext ausläßt, natürlich 
müssen die Lücken zwischen den verbürgten Fakten geschlossen und die Informatio-
nen zu einem Netz verknüpft werden, wobei die Knoten in diesem Netz immer nur 
interpretativ zustande kommen können. Selbstverständlich bedingt das Thema oder 
die Fragestellung, die man beim Recherchieren und Aufschreiben verfolgt, ganz 
unausweichlich die Selektion, Gewichtung und Akzentuierung der Informationen als 
solcher, die Bedeutung, die man ihnen beimißt, und ebenso die Art und Weise, wie 
man sie untereinander in Beziehung setzt - und somit die eine durch die andere inter-
pretiert: Es entsteht ein „Bild", dessen Kontur und Binnenzeichnung von so vielfälti-
gen und verschiedenartigen Faktoren geprägt sind wie dem Bestand an verfügbaren 
Informationen und dem Kenntnisstand des Autors, dessen Gewissen, und sei es nur 
in Gestalt wissenschaftlicher Seriosität, der Methode, die er anwendet, dann prakti-
schen Vorgaben wie Beschränkung des Umfangs und dem Vorverständnis der an-
gepeilten Zielgruppe - oder wie man es einschätzt - , aber auch gewichtigeren und 
zugleich schwerer faßbaren Faktoren, wie es der Kontext ist, in dem die jewei-
lige Arbeit entsteht und verankert ist: Ort, Zeit, geistiges, politisches, kulturelles 
Klima, vielleicht sogar so etwas wie „allgemeine Stimmung". Schließlich zählt dazu 
auch ein gewisser Restbestand an irrationalen Momenten und - ebenso unvermeid-
lich - ein „Wunsch-Moment", die „Spiegel-Funktion" der Geschichte, die näm-
lich, so der Soziologe Georg Elwert, „ihren Sinn als Verheißung hat", insofern die 
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„postulierte Geschichte das in die Vergangenheit projizierte Modell davon ist, wie die 
gesellschaftlichen Verhältnisse sein sollten". 

Unter all diesen ineinander verkeilten geistigen Sedimenten kann das Stück Vergan-
genheit, um das es jeweils geht, nicht mehr freigelegt werden. Es ist allenfalls Rohstoff 
- Rohstoff für eine Darstellung, die Hayden White bewußt doppeldeutig als „fiction" 
qualifizierte. Dabei ist - unnötig es noch zu betonen - nicht von der Historiographie 
des 19. Jahrhunderts die Rede, auch nicht von den bekannten ideologisch gefärbten 
Geschichtskonzepten moderner Zeiten und schon gar nicht etwa von Fälschungen, 
sondern von einem Grundzug jeder Geschichtsbetrachtung. Eine historische Darstel-
lung kann, so nochmals Elwert, sogar falsch - nämlich fehlerhaft oder gefälscht - sein, 
und trotzdem zugleich produktiv-innovativ im Hinblick auf das Selbstverständnis der 
Gesellschaft, in der sie entstanden ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind dann folge-
richtig auch neu entwickelte Fragestellungen und Methoden der historischen Wissen-
schaften zugleich als Modelle zur Handhabung der jeweiligen Gegenwart und 
Zukunft zu verstehen. Sozialgeschichte ist ein Beispiel dafür. 

Die Kunstgeschichte - mein Fach - , die Selbstreflexion dieser Art noch nicht allzu 
lange betreibt, diskutiert in der jüngsten Zeit die Frage, inwieweit ihre wichtigste 
moderne Methode, die Ikonologie, womöglich ein solches Modell war, das aus der 
Notwendigkeit einer historischen Situation heraus entstanden ist. Ihren großen Auf-
schwung nahm sie nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem mit den Arbeiten der deut-
schen jüdischen Kunsthistoriker Erwin Panofsky und Fritz Saxl, die sich gerade noch 
rechtzeitig in die Emigration gerettet hatten. Sie zielt im Kern darauf ab, alle Formen 
und Motive in einem Bild als Symbole zu entschlüsseln, jedes Bild also als Allegorie 
aufzufassen und so der Ratio zu unterwerfen. In unserem Zusammenhang ist entschei-
dend, daß dies auch jene Komponenten der Kunst betraf, die sich dem rationalen 
Zugriff eigentlich entziehen - daß es also letztlich darum ging, alles Irrationale, Emo-
tionale, intellektuell nicht Kontrollierbare in den Griff zu bekommen. In Panofskys 
ikonologischen Analysen erscheinen etwa Tizians mythologische Bilder als hoch-
gelehrte philosophische Konstrukte, wobei weder dem Künstler noch dem Auftrag-
geber ein Interesse an der ästhetischen Qualität oder auch nur dem erotischen Element 
zugestanden wird (wobei Panofsky diese Aspekte nur ausblendete, nicht etwa aus-
drücklich bestritt). Es liegt auf der Hand, daß eine historische Darstellung, die - ob 
nun stillschweigend oder erklärtermaßen - Kunst, Künstler und Publikum der italie-
nischen Hochrenaissance ausschließlich auf rationale Kategorien reduziert und alle 
ästhetischen und sinnlichen Werte ausblendet, nur eine Fiktion sein kann, in diesem 
Fall aus 40jähriger Distanz zunehmend deutlich als Modell oder Projektion eines sei-
nerzeit akuten Bedürfnisses in die Geschichte - und nicht einmal in die eigene — zu 
erkennen. Mit anderen methodischen Ansätzen kann ein solches Bild allenfalls relati-
viert, nicht aber wirklich korrigiert werden, und dies immer aus der Perspektive oder, 
wenn man so will, mit der Hypothek der jeweils gültigen Kategorien und Erwartun-
gen. Eben diese Bedeutung hatte - und hat noch immer - die Ikonologie gegenüber 
älteren, ebenso einseitigen und deshalb für sich allein genommen ebenso „falschen" 
Sichtweisen und Methoden. 

Vergangenes durch die Optik der mehr oder weniger bewußten eigenen Bedürfnisse 
zu betrachten, ist also, so kann man folgern, dann legitim, wenn es neue Fragestellun-
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gen erschließt und womöglich zur Entwicklung neuer Methoden führt - zu einem 
Fortschritt, der das konstruierte Bild um weitere Facetten bereichert und auf diesem 
Wege dem Idealziel einer „Objektivität" annähert. Die älteren, scheinbar überwunde-
nen Geschichtsauffassungen bzw. -konzepte erscheinen dann in der Relation einsei-
tig, unzureichend, wenn nicht gar falsch, und Rückgriffe auf ältere Geschichtskon-
zeptionen oder auch nur das Festhalten daran sind dann illegitim. Die Verpflichtung, 
von den eigenen Bedürfnissen zu abstrahieren, ist der eigentliche Unterschied zwi-
schen Geschichtsschreibung und Geschichtswissenschaft - es handelt sich also um 
eine sehr junge Errungenschaft - , und die Crux liegt darin, daß man sich diese Ver-
pflichtung auch ständig vor Augen halten kann, ohne ihr je wirklich gerecht werden 
zu können. Auch mit den distanziertesten und differenziertesten Prinzipien und 
Methoden produziert man letztlich - überspitzt gesagt - nichts weiter als Ordnungs-
schemata oder -modeile: Strategien, eine nebelhaft überlieferte oder subjektiv erin-
nerte Vergangenheit zu organisieren, und zwar immer mehr oder weniger bewußt ent-
lang der Richtschnur des eigenen Selbstverständnisses. 

Das hohe Ansehen, das die bewußte, gezielte Stilisierung der Geschichte in frühe-
ren Zeiten einmal genossen hat, ist also dem modernen Anspruch der Wissenschaft-
lichkeit gleichsam zum Opfer gefallen. Ein klassisches, freilich beliebiges Beispiel aus 
dem weiteren Umkreis der europäischen Geschichte ist die „Laudatio urbis Florenti-
nae", in der Leonardo Bruni, Humanist und Kanzler der Republik Florenz, Anfang 
des 15.Jahrhunderts gegen alle - auch damalige - Quellenevidenz den Nachweis 
führt, daß Florenz zur Zeit des republikanischen Rom, nicht erst in der römischen 
Kaiserzeit, gegründet worden sein müsse. Rom, so Bruni, sei dann später notwendi-
gerweise untergegangen, nachdem es nicht mehr von vielen „praeclara ingenia", son-
dern von einem allein regiert wurde, während Florenz das republikanische Erbe über-
nommen habe. Diese „Geschichtsfälschung", wenn man so will, entstand vor dem 
konkreten Hintergrund heftiger Auseinandersetzungen mit Mailand, das zu dieser 
Zeit unter der Alleinherrschaft der Visconti stand. Sie zielte ganz unverhohlen darauf, 
das republikanische Selbstverständnis der Florentiner zu formen und ihr Selbst-
bewußtsein zu stärken, und sie wurde in diesem Rahmen als ganz und gar legitim 
akzeptiert. 

Es ist eine Binsenwahrheit der historischen und soziologischen Forschung über 
Nationenbildungsprozesse, daß das „Ordnungschema" der „National-" oder der 
„ethnischen Geschichte" immer in Notzeiten entsteht, in Zeiten politischer, sozialer 
und/oder wirtschaftlicher Instabilität, wobei diese komplexen Probleme auf das ver-
meintlich leichter zugängliche, emotional bestimmte Feld des nationalen oder ethni-
schen „Empfindens" konzentriert oder ganz verlagert werden. Entscheidend ist dabei 
immer die Selektion der Kriterien bzw. umgekehrt: die Blindheit für einen Teil der 
offensichtlich möglichen Kriterien. Dadurch kann eine Interessengemeinschaft 
unversehens zu einer nachträglich historisch begründeten Blutsgemeinschaft mutie-
ren. Die auf solch selektiv-interpretativem Wege entstandene Denkfigur - oder Fik-
tion - wird im nächsten Schritt schon allein durch ihre Existenz zur Realität und hält 
sich dann so lange, wie sie „gebraucht" wird. 

Eines der anschaulichsten Beispiele - um unserer Gastgeberstadt die Reverenz zu 
erweisen - ist das Gebäude des tschechischen Nationaltheaters und seine zeitgenössi-
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sehen und modernen Würdigungen als nationales Denkmal. Ich will mich nicht darauf 
kaprizieren, daß der Projektant Josef Zítek in Rückprojektion des nationalen Ent-
weder-/oder-Bekenntnisses als „tschechischer" und sogar nationalbewußter Architekt 
bezeichnet wird, sondern nur auf einen Teilaspekt der architektonischen Konzeption 
und ihrer erfolgten und nicht erfolgten Interpretation hinweisen. Die Bauformen, in 
die Zítek das Theater eingekleidet hatte, erklärte ein Artikel der „Národní listy" 1865 
der interessierten Öffentlichkeit als „sloh náš domácí" - als „unseren lokalspezifi-
schen Stil" - , der auf die Kulturtraditionen der Stadt und des Landes zurückverweise. 
Gemeint war im einzelnen das Belvedere auf dem Hradschin, gebaut unter Kaiser Fer-
dinand I. von Paolo della Stella, sowie das erst kurz vor dem Nationaltheater von 
Ignaz Ullmann errichtete Gebäude der Böhmischen Sparkasse (heute Sitz der Akade-
mie der Wissenschaften). Dieses letztere ist - sicher nicht zufällig - in Formen der 
venezianischen Renaissance gehalten, also in Formen aus der Blütezeit der Republik 
Venedig, die ihrerseits auf Motive der altrömischen Theater zurückgreifen - eines 
Bautyps, der seit der Renaissance als Prototyp „demokratischer" Architektur gesehen 
wurde. Dieser Aspekt der Formensprache wurde nicht nur in den Würdigungen des 
19. Jahrhunderts ausgeblendet: Er wird es auch in den modernen architekturhistori-
schen Analysen (d.h. bis in die 80er Jahre, seit 1989 ist noch keine neue erschienen), 
und zwar bezeichnenderweise nur in bezug auf das Theater, nicht bei der Böhmischen 
Sparkasse. Die Architektur des Theaters wird als Produkt von Ziteks künstlerischem 
Genie, gepaart mit seinem nationalen Empfinden, erklärt, Bezüge auf nachweisliche 
Vorbilder, etwa die Wiener Oper, zum Teil ausdrücklich geleugnet. Angesichts solch 
selektiver, intentioneil geprägter Sicht überrascht es, daß die tschechische Kunst-
wissenschaft darauf verzichtet hat, die Architektur des Theaters als Beleg für die 
Fortschrittlichkeit der tschechischen Nation unter gesellschaftlichem Aspekt zu 
interpretieren, daß sie also aus ihrer Perspektive eine Chance ungenutzt ließ. 
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Diskussionsbeitrag von Christiane Brenner, Berlin 

Die Geschichte der böhmischen Länder und die Geschichte des tschechischen Volkes: 
eine Geschichte oder zwei? 

Das Thema dieser Diskussionsrunde verstehe ich als Aufforderung zum Nachden-
ken darüber, welche Vergangenheit bzw. welche Teile der Vergangenheit der böhmi-
schen Länder bei Tschechen und Deutschen als eigene Geschichte angenommen 
werden. Da die Frage, in wie viele nationale „Geschichten" die Geschichte eines 
Landes zerfällt, erst auf der Grundlage des modernen Nationsverständnisses entste-
hen konnte, werde ich mich in meinen Ausführungen über die unterschiedlichen Ant-
worten, die auf diese Frage gegeben wurden, und die politischen Kontexte, denen 
diese Antworten entstammen, auf das 19. und 20.Jahrhundert konzentrieren. Mich 
interessieren also die Geschichtskonstruktionen, die herangezogen wurden, um die 
Geschichte der böhmischen Länder mit der Geschichte der tschechischen Ethnie zu 
identifizieren, in der die anderen Gruppen nur eine marginale Rolle spielten - bzw. 
um die Geschichte der böhmischen Länder zu zwei Geschichten zu machen, nämlich 
zu einer eigenständigen Geschichte der Tschechen und zu einer eigenen Geschichte 
der böhmischen Deutschen. 

Beide Antworten basieren auf einer allein an der Ethnie orientierten Sicht der 
Geschichte. Als Leitidee der nationalen Bewegungen und eines großen Teils der 
Geschichtsschreibung des neunzehnten Jahrhunderts kommt diesem Geschichtsbild 
eine wichtige Bedeutung zu. Dieses Bild sieht die ethnisch definierte Nation als das 
souveräne Subjekt der Geschichte und strebt den Nationalstaat als Normalform der 
Gesellschaft an. Der Nation wird gleichsam eine transhistorische Gegebenheit zuge-
sprochen, sie wird bis in die graue Vorzeit zurückprojiziert und muß nicht weiter 
begründet werden, da sie als natürlich gilt. 

Die Entdeckung und Konstituierung der eigenen Nation, die bald die starke Ten-
denz entwickelt, Heterogenität als störend zu empfinden, kann sich ohne das Andere, 
von dem sie sich abgrenzt und positiv abhebt, gar nicht vollziehen. Während dem 
Eigenen die positiven Eigenschaften zugeschrieben werden, die den Wert- und Moral-
vorstellungen der Zeit entsprechen, wird die Wahrnehmung des Anderen mit Abwer-
tung verknüpft. Je schwieriger die Unterschiede festzustellen sind, desto dringender 
bedarf es dazu der Spezialisten1, im böhmischen Fall wirkten hier in besonderem 
Maß die Historiker. Sie verbanden die Unterschiede, die rasch zu Gegensätzen gerie-
ten, mit einem historischen Verlaufsmodell und leisteten damit einen entscheidenden 
Beitrag zur Entstehung der nationalen Ideologien2. Im Lauf des 19.Jahrhunderts 

1 Schmid, Jeanette: Die Wahrnehmung des Anderen. Sozialpsychologische Anmerkungen 
zu Ethnozentrismus und Marginalisierung. In: Fremde der Gesellschaft. Historische und 
sozialwissenschaftliche Untersuchungen zur Differenzierung von Normalität und Fremd-
heit. Hrsg. v. MarieTheresFögen. Frankfurt/M. 1991, 147-168, hier 156. 

2 J e i s m a n n , Michael: Was bedeuten Stereotypen für nationale Identität und politisches 
Handeln? In: Nationale Mythen und Symbole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Strukturen und Funktionen von Konzepten nationaler Identität. Hrsg. v. Jürgen L i n k und 
Wulf Wulf ing. Stuttgart 1991, 84-93, hier 88. 
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vollzog sich in Böhme n ein geistiger un d institutionelle r Scheidungsprozeß , an dessen 
End e zwei national e Gesellschafte n standen . Aber weder war der Sieg der ethnische n 
über die regionale n Bindunge n - also des moderne n Nationalismu s über den ältere n 
Landespatriotismu s - von vornherei n festgeschrieben , noc h dominiert e im moderne n 
Nationalismu s stets ein Verständnis , das im andere n vor allem den Störenfrie d sieht . 
Auch Palacký , dessen Werk oft als Beleg für den Proze ß einer unaufhaltsame n Tren -
nun g beider böhmische r Natione n herangezoge n wird, ist in diesem Sinn e oft falsch 
verstande n ode r stark überinterpretier t worden . 

Auch in der Politi k setzte sich nac h der Jahrhundertwend e zunehmen d das Leitbild 
des ethnisc h definierte n Nationalstaate s durch , woran nich t zuletz t die ungeschickt e 
österreichisch e Staatsführun g schuld war, der es nich t gelang, die Nationalitäte n mit 
eine r attraktiven , zeitgemäße n Staatside e erneu t an das Reic h zu binden . Als Öster -
reich-Ungar n am End e des Erste n Weltkriegs auseinanderbrach , unternahme n die 
Deutsche n der böhmische n Lände r den glücklosen Versuch , ihre national e un d soziale 
Revolutio n von 1848 zu vollende n un d via Österreic h den Anschlu ß ans deutsch e 
Mutterland zu finden . Nüchtern e Beobachter , wie der Sozialdemokra t Friedric h 
Austerlitz , erkannte n aber, daß dieser Geschichtsmytho s nich t aus Begeisterung , son-
dern aus der Orientierungs - un d Hilflosigkeit der Deutsche n geboren wurde un d der 
deutsch e Staa t vor allem „ein Din g der N o t " sein würde 3 . 

Di e tschechisch e national e Revolutio n war indessen erfolgreicher . Di e Ide e der 
tschechoslowakische n Staatsgründun g von 1918 als einer nationale n Republi k spiegelte 
den Geis t der Zei t wider, der dem multinationale n Staat kaum Demokratiefähigkei t 
zutraut e un d im demokratische n Nationalstaa t das modernst e Staatsprinzi p sah. 
Schließlic h hatt e die tschechoslowakisch e Auslandsaktio n für die national e Befreiun g 
der kleinen Natione n vom österreichische n Völkerkerker gekämpft . De m Lan d eine 
föderale Struktu r zu geben, d.h . den Slowaken die versprochen e Autonomi e ein-
zuräumen , hätt e auf kürze r ode r länger auch die Gewährun g von Autonomierechte n 
an die Deutsche n unvermeidba r gemacht . Vor allem aber, un d das ist hier der entschei -
dend e Punkt , hätt e eine Föderalisierun g das offizielle Eingeständni s bedeutet , daß die 
ČSR ein Vielvölkerstaat war. So mu ß ma n bei der Bewunderung , die die Erst e Tsche -
choslowakisch e Republi k als stabilste mitteleuropäisch e Demokrati e der Zwischen -
kriegszeit verdient , kritisch einwenden , daß sie einen wichtigen Teil ihre r Legitima -
tionsbasis aus einer einseitigen Geschichtskonstruktio n zog. 

Di e tschechoslowakisch e Revolutio n legitimiert e sich historisc h aus dem Bruc h mit 
dem habsburgische n Reic h un d behauptet e ein Wiederanknüpfe n an die ältere tsche -
chisch e Vergangenheit . Ähnlic h wie bei dem nationale n Projek t der böhmische n 
Deutsche n sprach auch hier die populär e Legend e von der Vollendung , erzählt e sie 
eine gradlinige Geschichte , die von der hussitische n Revolutio n un d der nationale n 
Unterdrückun g nac h dem „weiße n Berg" über die Wiedergebur t letzte n Ende s in den 
eigenen Staat führte . Da s habsburgisch e Vielvölkerreich , das über Jahrhundert e mit 
der Geschicht e Mitteleuropa s identisc h gewesen war, geriet in dieser Erzählun g zu 

3 A u s t e r l i t z , Friedrich : De r deutsch-österreichisch e Staat . De r Kampf 11 (Novembe r 
1918) 713-718, hier 713. 
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einer fremden Geschichte. Da s war zwar nich t radika l neu , schließlic h hatt e sich der 
Aufstieg der tschechische n Natio n im 19. Jahrhunder t in wachsende r Distan z zum 
österreichische n Staat vollzogen, un d das obwoh l die entstehend e modern e tschechi -
sche Gesellschaf t von diesem Staat durchau s profitierte . Aber allein auf das Vermächt -
nis der tschechische n Geschicht e verengt , drängt e das Geschichtsbil d un d Traditions -
verständni s der tschechoslowakische n Republi k große Bevölkerungsgruppe n an den 
Rand . De r Tschechoslowakismu s als in der Verfassung von 1920 verankert e Staats -
ideologie macht e es den Minderheite n nich t leicht , die tschechoslowakisch e Gesell -
schaft un d Geschicht e als die ihre zu empfinden . 

Allerdings hatt e bei den böhmische n Deutsche n längst vor der Gründun g der Repu -
blik ein Proze ß der Umorientierun g begonnen . Ihr e Hinwendun g zum Deutsche n 
Reic h als dem deutsche n Nationalstaat , auf dessen tatkräftig e Unterstützun g sie bald 
rechne n konnten , signalisierte deutlich , daß sie sich eben auch einem andere n nationa -
len un d historische n Zusammenhan g zugehöri g fühlten . Sicher hätte n einige Jahr -
zehnt e ruhige r Entwicklung , wie sie sich Masary k für seinen Staat erhofft hatte , dem 
tschechisch-deutsche n Zusammenlebe n gut getan . U m den Schwebezustan d zwischen 
Integratio n un d Abgrenzung , der das Verhältni s der Deutsche n zur ČSR bis Mitt e der 
dreißiger Jahr e ausmachte , im Sinn e der Integratio n zu entscheiden , hätt e es aber auch 
eines breitere n Geschichtsverständnisse s un d - was dami t zusammenhin g un d im 
politische n Alltag noc h wichtiger gewesen wäre -  eines umfassendere n Begriffs der 
Staatsnatio n bedurft . 

Da s wurde auf tschechische r Seite durchau s wahrgenommen . Josef Peka ř hatt e sich 
bereit s 1912 kritisch mit Masaryk s Geschichtsphilosophi e auseinandergesetz t . Er 
lehnt e dessen Method e un d zentral e These als zu stark von der Perspektiv e der Gegen -
wart bestimm t ab. De n Vorwurf, Masaryk s nationalpädagogische s historische s Kon -
zept marginalisier e den Einflu ß un d Ansporn , den die tschechisch e Natio n in ihre r 
Entwicklun g Europa , vor allem aber den Deutsche n verdanke , erneuert e er 1928 in 
seinem Werk über den „Sin n der tschechische n Geschichte" 5. De n romantische n 
Volksbegriff Masaryk s kritisiert e auch Emanue l Rádi , der nich t nu r die negative Aus-
deutun g des „Kampfe s zwischen Tscheche n un d Deutschen " zurückwies , sonder n als 
Konsequen z einerseit s der gemeinsame n Geschichte , andererseit s der Demokrati e die 
Verwirklichun g einer moderne n Bürgernatio n einforderte 6. Auch Kami l Kroft a 
gehör t in diese Reih e mi t seinem 1934 zuerst veröffentlichte n Bändche n über die 
Deutsche n in Böhme n un d Mähren , in dem er ihne n zu dem Zeitpunk t einen adäqua -
ten Plat z in der Geschicht e der böhmische n Lände r un d der ČSR einräume n wollte, 
als die Desintegratio n der Deutsche n in Folge der Wirtschaftskris e bedrohlich e Aus-
maß e annahm 7. 

4 Peka ř , Josef: Masarykova česká filosofie [Masaryks tschechisch e Philosophie] . ČČ H 18 
(1912) 170-208. 

5 Peka ř , Josef: Smysl českých dějin [Der Sinn der tschechische n Geschichte] . Prah a 1928. 
6 Rád i , Emanuel : Válka Čech ů s Němc i [De r Kampf zwischen Tscheche n und Deutschen] . 

Prah a 1928. 
7 Krof ta , Kamil : Das Deutschtu m in der tschechoslowakische n Geschichte . Zwei Vorträge 

gehalten in der Prager Urani a 16. April und 16. Mai 1934, Prag 1934 (Politisch e Büchere i 9). 
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Nahez u alle tschechische n Geschichtsinterpretatione n fande n in den Geschichts -
deutunge n der böhmische n Deutsche n ihre spiegelbildliche n Entsprechungen , wenn 
auch die Reaktio n der Deutsche n auf die tschechisch e national e Spurensuch e in der 
Geschicht e erst in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhundert s einsetzte 8. Wir begegnen 
hier sowohl der These vom ewigen Kamp f beider Natione n als auch der Vorstellun g 
gegenseitiger Befruchtun g un d Bereicherung , wobei allerding s nich t selten die Deut -
schen in der Rolle der Kulturstifte r un d die Tscheche n in der der Schüle r erscheinen 9, 
der undankbare n Schüle r zumal , die sich von ihre m einstigen Lehre r abgewende t 
haben . 

Aber es wird kaum überraschen , daß die Ide e einer Verschmelzun g von Tscheche n 
un d Deutsche n zu einem „neue n Volkstum " nich t von einem böhmische n Deutschen , 
sonder n von einem gebürtigen Ostpreußen , dem deutsche n Diplomate n Rudol f 
Nadolny , kam . In einer ausführliche n Entgegnun g auf Masaryk s „Neue s Europa" , in 
der sich Nadoln y durchau s als Kenne r der ostmitteleuropäische n Nationalitäten -
problemati k auswies, legte er sein Konzep t für eine Entschärfun g der nationale n Kon -
flikte der „deutsch-slawische n Mischzone " in der Mitt e Europa s durc h die Herausbil -
dun g eines „neue n ostelbische n Volkstums" dar 1 0 . Nadolny s Konzep t richtet e sich 
ausdrücklic h gegen die Vorstellun g eine r im westlichen Sinn e nationalen , multiethni -
schen Bürgergesellschaft . Seine Überzeugung , auf lange Sicht werde die Existen z der 
ČSR durc h den Proze ß der „völkische n Verschmelzung " hinfällig un d Deutschlan d 
komm e die Aufgabe zu, sich mit Rußlan d über das Schicksa l Zwischeneuropa s zu ver-
ständigen 11, mußt e den Anhänge r Friedric h Naumann s in den Augen der Tscheche n 
vollständi g diskreditieren . Aber auch unte r den Deutsche n in der Tschechoslowake i 
dürft e Nadoln y wenig begeistert e Leser gehabt haben . Den n in den zwanziger un d 
dreißiger Jahre n bemühte n sich ihre historische n Gesellschaften , Heimatverein e un d 
allen voran die deutsch-böhmische n Historike r darum , die kulturell e Eigenständig -
keit un d historische n Verdienst e des Sudetendeutschtum s herauszuarbeiten , um auf 
diesem Weg den „wissenschaftliche n Nachwei s seiner Heimatberechtigun g in den 
Sudetenländern " zu erbringen 12. 

Währen d die tschechische n Historike r in den dreißiger Jahre n offener über den 
deutsche n Antei l an der Geschicht e des Lande s diskutierten , verstärkte n sich auf sude-
tendeutsche r Seite die Verteidigungsmentalitä t un d das Bedürfni s nac h historische r 
Abgrenzung . Da s Gefüh l nationale r Zurücksetzung , wie es sich z. B. in den Arbeiten 
Wilhelm Wostrys äußerte , schlug rasch in Überheblichkei t um . 1937 hatt e Wostry 
davon gesprochen , daß bei eine r Anerkennun g ihre r kulturelle n Leistunge n „auc h 

8 P f i t z n e r , Josef: Die Entwicklun g des Gesamtbilde s sudetendeutsche r Geschichte . Zeit -
schrift für sudetendeutsch e Geschicht e 2 (1938) 273-292, hier 278 f. 

9 P f i t zner , Josef: Die Geschichtsbetrachtun g der Tscheche n und Deutsche n in den Sudeten -
ländern . H Z 146 (1932) 71-85, hier 84. 
N a d o l n y , Rudolf : Germanisierun g oder Slavisierung? Eine Entgegnun g auf Masaryks 
Buch ,Da s neue Europa' . Berlin 1925. 

11 Wol f s t e in , Günter : Rudol f Nadolny . Außenministe r ohn e Verwendung. VfZ 28 (1980) 
47-93, hier 62. 

12 P f i t zne r :Di e Entwicklun g des Gesamtbilde s sudetendeutsche r Geschicht e 279. 
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wir Sudetendeutsche n gerne un d sicher nich t zum Schade n des Staates , in welchem wir 
leben , unser e Arbeit un d Aufgabe in unsere n Heimatländer n fortführe n wie in den 
Jahrhunderte n bisher" 1 3. Bald darau f schon konnt e er in der Geschicht e keinen 
Beweis der Daseinsberechtigun g der böhmische n Lände r außerhal b des deutsche n 
Reich s meh r finden 14. 

Da s Beispiel der verschiedene n Geschichtsdeutunge n bei Tscheche n un d Deutsche n 
in der Zwischenkriegszei t zeigt die politisch e Bedingthei t historische r Deutungs -
muste r deutlich . Im 19. Jahrhunder t hatte n sich die Historike r der „nationale n Wie-
dergeburt " bemüht , die Geschicht e Mittel -  un d Ostmitteleuropa s zu eine r Geschicht e 
von Natione n zu machen . In der Zei t nac h dem Erste n Weltkrieg sollte die vielfältige 
ethnisch e Struktu r der Region dan n in das Prokrustesbet t einer national-staatliche n 
Ordnun g gespann t werden un d diese Ordnun g durc h historisch e Tiefe abgestütz t 
werden . Da s Gefühl , unte r einem besondere n Mange l an historische r Kontinuitä t zu 
leiden , bracht e bei den Natione n Mittel -  un d Ostmitteleuropa s -  die Deutsche n ein-
geschlossen - ein starkes Bedürfni s hervor , den historische n Nachwei s einer nationa -
len Geschicht e zu erbringen , die sich mi t den Geschichte n der westlichen Natione n 
messen konnt e ode r diese sogar übertrumpfte . Da s tschechisch e historiographisch e 
Schaffen des 19. Jahrhundert s hat bei diesen Bemühungen , die eigene historisch e Voll-
wertigkeit un d Gleichwertigkeit mit den Deutsche n zu beweisen, eine ungeheur e 
Kreativitä t entwickelt . Bei den böhmische n Deutsche n setzte die Such e nac h den eige-
nen historische n Wurzeln späte r un d als Reaktio n auf das tschechisch e Geschichtsbil d 
ein . Erst in der Zei t nac h dem Erste n Weltkrieg entwickelt e sich ein Gemeinschafts -
bewußtsein der böhmische n Deutsche n un d dami t der Wunsch , die Anfänge der 
„sudetendeutsche n Schicksalsgemeinschaft " weiter zurüc k in die Geschicht e zu ver-
legen. In beiden Gesellschaften , der tschechische n wie der deutsch-böhmischen , 
wurde das historisch e Forsche n um so stärker dem nationale n Blockdenke n unter -
geordnet , je meh r sich die national e Gemeinschaf t bedroh t ode r in Frag e gestellt 
fühlte . Dahe r kan n auch die Verengun g im tschechische n Geschichtsbil d nac h dem 
Zweite n Weltkrieg, die oft als Widerlegun g Pekař s Thes e von der gegenseitigen kultu -
rellen Herausforderun g un d Anverwandlun g von Tscheche n un d Deutsche n verstan -
den wurde 1 5 , nich t losgelöst von der Geschicht e des Protektorat s un d des Zweite n 
Weltkriegs verstande n werden . 

Nu n ist es keine Eigenar t allein der mittel -  un d ostmitteleuropäische n Gesellschaf -
ten , das historisch e Selbstverständni s auf eine meh r ode r minde r selektive Geschichts -
betrachtun g zu bauen . Nich t umsons t ha t in den vergangene n Jahre n das Wort von 
der „Erfindun g der Nation " gerade in der westeuropäische n Diskussio n Karrier e 
gemacht . Un d bereit s 1882 hatt e Ernes t Rena n bemerkt , daß das Vergessen un d der 

W o s t r y, Wilhelm: Die Heimatlände r der Sudetendeutsche n zwischen Ost und West. Zeit -
schrift für sudetendeutsch e Geschicht e 1 (1937) 1-41, hier41 . 
W o s t r y , Wilhelm: Von Deutschböhme n über das Sudetendeutschtu m ins Reich . Zeit -
schrift für sudetendeutsch e Geschicht e 4 (1940) 258-281, hier 268 und 281. 
Lemberg , Eugen : Das Bild des Deutsche n im tschechische n Geschichtsbewußtsein . In: 
Ostdeutsch e Wissenschaft. Jahrbuc h des Ostdeutsche n Kulturrate s 8 (1961) 133-155, hier 
147. 
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historische Irrtum wesentliche Faktoren für die Herausbildung einer Nation bilden16. 
Geschichtsbetrachtung wird immer nur selektiv sein können, eine Gesellschaft wird, 
wenn sie ihre Zukunftsorientierung in der Geschichte sucht, dies immer aus der Per-
spektive der Gegenwart tun. In den post-sozialistischen Gesellschaften Ost- und Ost-
mitteleuropas kommt der Besinnung auf die Geschichte heute eine besondere Aktuali-
tät zu: Zum einen wird die nationale Vergangenheit, besonders die Zeit zwischen den 
Weltkriegen, auf „brauchbare" Traditionen befragt, zum anderen kann sich histori-
sche Forschung nach dem Fortfall ideologischer Vorgaben freier entfalten und ver-
nachlässigte oder unterdrückte Teile der Vergangenheit in das Geschichtsbild und 
-bewußtsein einbringen. 

Was die tschechische Entwicklung betrifft, so hat hier die Suche nach marginalisier-
ter Erinnerung schon viel früher begonnen. Die Entwicklung seit den sechziger Jahren 
führt von einem stark selektiven Umgang mit der Geschichte zu einer deutlichen 
Erweiterung der Teile der Vergangenheit, die als eigene Geschichte angenommen 
wurden. Vor allem die Diskussionen der unabhängigen Geschichtsschreibung in den 
achtziger Jahren begreife ich in diesem Sinne. In diesen Kontroversen wurden Perso-
nen, Elemente, Fragen wieder in die Geschichte der böhmischen Länder zurück-
geholt, die zuvor aus ihr ausgeschlossen waren. 

Besonders deutlich zeigte sich das in der Mitteleuropa-Diskussion, die ein Akt der 
Einordnung und der Aneignung zugleich war: Einordnung in einen breiteren histori-
schen Rahmen, den europäischen bzw. mittel- und westeuropäischen; Aneignung 
oder Wieder-Aneignung des Bewußtseins der kulturellen, religiösen und ethnischen 
Vielfalt in der Geschichte. Nicht zufällig wurden durch diese Kontroverse direkt oder 
indirekt weitere Diskussionen ausgelöst, in denen es um die Wiederentdeckung ver-
nachlässigter Seiten der Geschichte der böhmischen Länder ging. Ich denke hier an die 
Diskussion um die Rolle der Habsburgermonarchie und über die katholische Kirche, 
die das personifizierte Böse im Geschichtsbild der fünfziger Jahre repräsentierte. 
Auch die erneute Diskussionen über die Vertreibung der Deutschen und allgemein 
über das Verhältnis von Tschechen und Deutschen sehe ich in diesem Zusammenhang 
der Wiederaneignung von Geschichte und der Formulierung eines neuen historischen 
Selbstverständnisses bzw. neuer historischer Selbstverständnisse. 

In ihrer Fixierung auf den westeuropäischen „Normalfall" der Nationsbildung ver-
stand die mittel- und ostmitteleuropäische Geschichtsschreibung ethnische, kulturelle 
und religiöse Heterogenität oft als Handicap, als Defizit. Dabei wurde nicht selten 
übersehen, daß z.B. die französische Gesellschaft unter absolutistischer Herrschaft 
zur Vereinheitlichung gezwungen worden war, und dieser Prozeß der Homogenisie-
rung mit durchaus undemokratischen Methoden vonstatten gegangen war. Dieser 
eher zufällige Nebenerfolg des französischen Absolutismus wurde von den mittel-
europäischen Nationalbewegungen zum Vorbild genommen. Seither pflegten sie den 
Komplex, als Nationen nicht ebenso vollständig und autonom zu sein, wie z .B. die 
Franzosen. Wie die französische Kultur so ist auch die tschechische aus einer Vielzahl 
unterschiedlichster Einflüsse entstanden, deren „nationale Herkunft" sich selten mit 

Renan , Ernest: Qu'est-ce quec'estune nation? Paris 1882, 7f. 
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Sicherheit bestimmen läßt. Diese Pluralität als Reichtum zu begreifen, als unzählige 
Teile und Geschichten, die alle gemeinsam die eine Geschichte ergeben, ist für mich 
eine Antwort auf die Frage unserer Diskussion. Und diese Antwort gilt nicht nur für 
die Geschichte der böhmischen Länder, sie besitzt meiner Meinung nach auch für die 
deutsche, polnische oder ungarische Geschichte Gültigkeit. 

Eine Geschichtsbetrachtung, die fähig ist, diese Vielfalt aufzunehmen, wird der 
Geschichte nicht mehr eine einzige Entwicklungsrichtung und einen einzigen Sinn 
zuschreiben können. Wenn sie keine eindeutige Botschaft hat, wird sie auch nicht 
mehr nationale Identitätsstifterin sein können. Im 19.Jahrhundert hatte die Kon-
struktion eines geschlossenen, gewissermaßen logischen Geschichtsbildes, das mit 
einem Gesamtsinn und einem bestimmten Wertekanon versehen war, konstitutive 
Bedeutung. Im Bewußtsein dieser „Mission" haben Historiker Großes geleistet - das 
sollte aber die fatalen Folgen einer Geschichtsschreibung, die diskursives Denken 
durch einfache Erklärungen oder Mythen ersetzt, nicht vergessen machen. Der Ver-
zicht auf diese Mission ist meiner Ansicht nach kein Verlust. Vielmehr bedeutet sie 
einen Gewinn an Offenheit und Autonomie. 
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Diskussionsbeitrag von Ivana Čornejová, Prag 

Wie finster war die „Finsternis" 

Di e Frag e nac h dem Sinn der Geschicht e (un d besonder s der tschechischen ) ha t bei 
un s zuletz t der Philosop h Erazi m Kohá k in der Vortragssammlun g „Člověk , dobr o a 
zlo" (De r Mensch , Gu t un d Böse) erneu t formulier t un d kurz dargelegt : 

Wenn die Geschicht e Physik wäre und die geschichtliche n Beziehunge n kausal, dann würde 
gelten: „Je unmittelbarer , um so wichtiger für das Ganze. " Es würde z.B. gelten, daß für unsere 
national e Identitä t die Erfahrun g von vierzig Jahre n Kommunismu s am meisten richtungwei -
send ist, weniger die zwanzig Jahre der ersten Republik , noch weniger das Erlebni s Österreich -
Ungarn , vielleicht noch das tschechisch e Barock [...] aber das Böhme n vor der Schlach t am Wei-
ßen Berg, die hussitische Reformatio n oder das luxemburgisch e Böhme n sind schon sehr weit 
entfernt , so daß sie schon nich t meh r zu unsere r Geschicht e gehören . [...] die Geschicht e ist 
nich t Physik. Sie wird vor allem durch Bedeutungsbeziehunge n strukturiert . Das, was uns in 
jedem Zeitabschnit t unserer Geschicht e beeinflußt , wird weniger an den direkten kausalen 
Zusammenhan g gebunden als daran , wie wir diesen Zeitabschnit t erklären und welche Bedeu-
tung wir ihm beimessen. Die Erklärun g der Geschicht e ist vor allem eine Erklärun g der Gegen -
wart im Spiegel der Geschichte : was wir aus der Geschicht e als richtungweisen d entnehmen , 
hängt damit zusammen , in welche Richtun g wir, uns heut e begeben wollen. Die Traditio n des 
Hl . Wenzel oder die hussitische Traditio n sind vor allem keine Frage der historische n Fakto -
graphie, sondern die Entscheidun g darüber , wie wir den Sinn von heut e begreifen, wohin wir 
steuern , wofür wir uns anstrenge n sollen: was ist jenes „Gu t unseres Volkes"? Das ist schon 
die Frage der Moralphilosophi e im Spiegel der Geschichte' . 

Ic h will im weiteren mi t Kohá k polemisiere n ode r zustimmen d seine Ansichte n 
bejahen . Da s Eingangszita t begreife ich als Inspiratio n für die folgenden Thesen . Ich 
denk e freilich, daß sich eine solche Ansich t der Geschichte , freilich ad absurdu m 
geführt (also die Erklärun g der Gegenwar t in einem einigermaße n gekrümmte n Spie-
gel der Geschichte) , in eine r ganzen Reih e von Arbeiten zeigt -  unte r andere m erwähn e 
ich den so sehr diskutierte n Podiven . Ich zweifle nich t daran , daß eine Reih e von Refe-
rente n bei unsere r Konferen z sich darübe r einig werden , daß die bestimmend e Epoch e 
für die Entwicklun g im 20.Jahrhunder t genauso wie für die Herauskristallisierun g 
un d Polarisierun g der deutsch-tschechische n Beziehunge n das 19.Jahrhunder t war. 
Auch ich , obwoh l mein e Forschungsdomän e die ältere Zeitepoch e ist, bin zu dersel-
ben Meinun g gelangt. Aber gerade das 19.Jahrhunder t mußt e sich durc h seinen 
Historismu s un d neuzeitliche n Nationalismu s notwendigerweis e mit dem Vermächt -
nis der vergangene n Generatione n auseinandersetzen . O b es nu n aus diesem Ver-
mächtni s eine Programminspiratio n schöpft e ode r es zu negieren un d zu verdamme n 
versuchte . Di e Entstehun g der moderne n Natione n im 19. Jahrhunder t un d die Natio -
nalbewegun g werden in gegenwärtigen Diskussione n nich t selten ganz verschiede n 
erörtert , meist komm t es zu eine r Begriffsverwirrung scho n allein beim Begriff 
„Nationalismus" . Nationalismu s zerfällt stellenweise unverdeck t planmäßi g zuers t in 
positiven Patriotismus , darunte r ist konstruktiv e Vaterlandslieb e zu verstehen , un d 

' K o h á k , Erazim : O smyslu života v zrcadle dějin. Kapitol y z dějin moráln í filozofie [Vom 
Sinn des Lebens. Kapite l aus der Geschicht e der Moralphilosophie] . Prah a 1993, 30. 
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unerwünschte n Nationalismus , der auf den Chauvinismu s hinsteuert . Die s sind 
Elemente , die jede Nationalbewegun g ganz bestimm t enthält , es geht nu r darum , auf 
welchen Bestandtei l die Betonun g gelegt wird. 

Di e tschechisch e Nationalbewegun g wählte sich als Vorbild diejenigen Geschichts -
etappen , wo die Tscheche n in ihre m tschechische n Staa t dominierten , „selbst regier-
ten" , wo die tschechisch e Sprach e eine Blüte erlebte , der nu r ein Verfall, verursach t 
vor allem durc h fremde n Druck , folgen konnte . Di e Zei t nac h dem Weißen Berg 
zeigte sich dan n in dieser Hinsich t als wahres Beispiel, also eine Period e der Unter -
drückung , der Erniedrigung , allgemeine r Depressio n un d erzwungene r religiöser 
Konversion . De r nac h der Schlach t am Weißen Berg aufoktroyiert e Katholizismu s 
konnt e nich t einma l dem lutheranisc h profilierte n Bestandtei l der deutschsprachige n 
Bevölkerun g entgegenkommen . Jedoc h waren gerade zwei Jahrhundert e nac h der 
Schlach t am Weißen Berg, die unser e Vorfahren notwendi g beeinflußten ; trot z der 
Tatsache , ode r gerade deswegen, daß sie versuchten , sie aus dem allgemeine n Bewußt -
sein zu verdrängen . 

De r gewöhnlic h fixierte Blick auf die Zei t nac h der Schlach t am Weißen Berg ist 
sicher notorisc h bekannt : Es ist die Epoch e des tiefsten  Verfalls (300 Jahr e habe n wir 
gelitten) , das Tschechisch e stagniert e bestenfalls, war nu r Sprach e der niedrigste n 
Schichten , zum Vergessen verurteilt , die „Volksseele" wurde durc h gewaltsame Glau -
bensveränderun g (woh l gemerk t „tschechischer " Glaube , also altherkömmliche r 
Utraquismus ) verkrüppelt . Die s sind Motive , die in der Wiedergebur t hervorgehobe n 
wurden , durc h die Nationalbewegun g im fortgeschrittene n 19. Jahrhunder t petrifi -
ziert un d von den verschiedenste n Ideenrichtunge n unsere s Jahrhunderts , den kom -
munistische n Pseudomarxismu s einberechnet , des öftere n übernommen . Gleichzeiti g 
verschwinde n in der Erörterun g der Zei t nac h dem Weißen Berg Streitigkeite n zwi-
schen Deutsche n un d Tscheche n im Lan d einigermaße n im Hintergrund . 

Diese verengen sich auf die Fragestellun g der Verarmun g des Tschechische n un d des 
Abbaus alter führende r tschechische r Landrecht e bis hin zur Erlöschun g der Existen z 
eines tschechische n Staates , an dem „unsere " Deutsche n einen großen Antei l hatten . 
Viele typisch e Erscheinunge n für die böhmische n Lände r nac h 1620 werden dabei ver-
absolutiert , ma n vergißt den breitere n europäische n Kontext , ma n vergißt, daß die 
Stärkun g der Herrschermach t nich t nu r Vergeltun g für die Aufstände von 1618-1620 
war, sonder n auch Bestandtei l der Stärkun g absolutistische r Tendenze n auf Koste n 
der Ständestaaten , der Tendenzen , die bei weitem nich t nu r unse r liebes „Her z Euro -
pas" betrafen . Selbstverständlic h ha t die Niederlag e der Ständ e am Weißen Berg diese 
Trend s erleichter t un d beschleunigt . 

De r bewundert e Ständestaa t vor der Schlach t wird zur Nor m nich t nu r einer größe-
ren Blüte , sonder n auch zur Nor m der „alte n Demokratie" . Übe r die Bedeutun g des 
Tschechische n versichern Parlamentsbeschlüsse , ohn e Kenntniss e der tschechische n 
Sprach e war es nich t möglich , in Böhme n ein Inkola t zu gewinnen . Meis t störe n auch 
nich t solche „Tschechen" , wie z. B. Jindřic h Matyá š Thurn , aber über die „tschechi -
sche Abstammung " des König s Friedric h von der Pfalz kan n sich nich t einma l eine r 
der eingeschworenste n Patriote n etwas vormachen . 

Da s dominant e Proble m der Geschicht e nac h der Schlach t auf dem Weißen Berg ist 
allerdings eine religiöse Frage . Di e gewaltsame Rekatholisierun g betra f alle Schichte n 
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der Gesellschaft , auch wenn ein praktische r Zugan g verschiede n war, hatt e der Schluß -
effekt das einzige Ziel -  die absolut e Verbreitun g der römische n Konfession . Die s ist 
schließlic h auch gelungen , obwoh l weiterhi n lokal eingeschränkt e Insel n Andersgläu -
biger übrigblieben . De r Katholizismu s war nac h der Verneuerte n Landesordnun g un d 
dan n nac h der Bestätigun g der Ergebnisse des Dreißigjährige n Krieges durc h den 
Westfälischen Friede n die einzig anerkannt e Konfession . Die s galt sowohl für „Tsche -
chen " als auch für „Deutsche" . Gemä ß dem Zeugni s zeitgenössische r Quelle n stellen 
wir fest, daß besonder s in der Zei t ungefäh r bis zum Jah r 1680 die deutschsprachige n 
Lutherane r hauptsächlic h im Grenzlan d größere n Widerstan d als die tschechische n 
Utraquiste n leisten konnten , weil sie ein festes Hinterlan d in den lutheranische n 
Gebiete n des Reiche s fanden . Di e Felsenfestigkei t im Glaube n bei den Angehörige n 
der Böhmische n Brüde r ist ein eigenständige s Phänomen . 

In den spätere n Jahre n spielten die protestantische n Zentre n nah e der böhmische n 
Landesgrenze n eine große Rolle in der Verstärkun g sonst absichtlic h isolierte r tsche -
chische r Sektenangehöriger , besonder s Pirn a un d Zittau , auch wenn es scheint , daß an 
manche n Orte n der Zustro m protestantische r Prädikante n von den Dorfbewohner n 
mi t gleichen Befürchtunge n verfolgt wurde wie das Wirken der eifrigsten katholische n 
Missionäre . Kritisch e Reflexione n über Aktivitäten der „deutschen " Prädikante n 
genauso wie die Betonun g der Tragödi e un d Ausweglosigkeit der Emigration , die 
wegen religiös motivierte r Unnachgiebigkei t erfolgte, werden auch in Alois Jiráseks 
Werk „Temno " (die Finsternis ) deutlich : „Temno", das zum Symbo l geworden ist 
un d oft auch als Terminu s technicu s für die gesamte Zei t nac h 1620 verwende t wird. 
Di e Tatsache , daß die Deutun g des Werkes von Jirásek von spätere n Interprete n in 
vielem verzerr t wurde , belegte bereit s Alexander Stich Vorjahre n überzeugend . Es ist 
allerdings kennzeichnend , daß er so nu r unte r einem Pseudony m handel n konnt e un d 
in eine r in Österreic h veröffentlichte n Fachzeitschrif t (M . Toušek : Tř i kapitol y o čes-
kém baroku : I . K Jiráskovu pojet í českého baroka . Wiener slawistischer Almanach , 
8/1981 , S. 187-244) . 

Im 17. un d 18.Jahrhundert , genau wie in frühere n Zeite n fällt es verständlicher -
weise schwer, zu unterscheiden , wer Tschech e im Sinn e von „tschechisch " un d wer 
Deutsche r war. In den Quelle n bekenne n sich alle eigentlic h zur regionale n Herkunft , 
der eine ode r ander e war „Bohemus" , „Moravus" , „Silesiacus " u.a . (einschließlic h 
„Bohemu s Egrensis") . Auch der zeitgenössisch e Patriotismu s des Adels (d.h . der 
Reste des alten „tschechischen " Adels un d der heimisc h gewordene n neue n Ge -
schlechter , die in unsere m Rau m nac h 1620 neu veranker t waren , egal wie sie zu ihre m 
Eigentu m gekomme n waren ) orientier t sich auch am Lan d - ma n sprich t von einem 
sog. Landespatriotismus . 

Zu r Unterdrückun g des Tschechische n kam es dan n wirklich, besonder s im Ver-
gleich mi t dem Zustan d vor der Schlach t am Weißen Berg. Ic h befürchte , daß , so-
fern ma n in der Verneuerte n Landesordnun g von 1627 von einer „Gleichschaltun g 
von Tschechisc h un d Deutsch " spricht , dami t die üblich e schulisch e Deutun g ge-
wissermaßen verzerr t wird. Diese Gleichberechtigun g ho b zunächs t das Deutsch e 
empor , daß vor dem Weißen Berg die unterdrückt e Sprach e war. Gan z falsch sind 
häufige Beurteilungen , daß die Bevorzugun g des Deutsche n vom Wiener Ho f aus-
ging. Da s ist ganz entschiede n falsch, wenigstens bis in die Zei t Mari a Theresia s un d 
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Josef IL In diesen höchste n Kreisen wurde ja vorhe r Italienisc h ode r Spanisc h bevor-
zugt. Französisch , die Modesprach e der Kavaliere des 18. Jahrhunderts , stieß aber oft 
auf persönlich e Antipathi e der Habsburge r Herrscher , es war ja die Sprach e ihre r 
Erbrivale n (Leopol d L) . 

Ma n hört e nie auf, tschechisc h zu spreche n un d zu schreiben . Gut e Tschechisch -
kenntniss e mußte n die Missionär e un d Predige r haben , die Herausgab e tschechische r 
Büche r fand kein Ende , wenn auch hauptsächlic h durc h den Bedar f der Kirch e un d 
auch durc h praktisch e Belehrun g der Bevölkerung , z. B. über verschieden e nützlich e 
wirtschaftlich e Angelegenheite n usw., bedingt . Es wurde auch in den Ämter n auf 
tschechisc h verhandelt . Währen d das Tschechisch e bei Schriftsteller n wie z.B . 
Bedřic h (Friedrich ) Bridel , Jan Koříne k ode r auch dem besonder s populäre n Antoni n 
Koniá š überhaup t keine n Rückgan g erfuhr , mu ß ich zugeben , daß die zeitgenössisch e 
tschechisch e Amtssprach e nich t gerade schön war, genauso wie das damalige Amts-
deutsch . Überdie s mußte n beide Sprache n in der fachliche n Rechtsterminologi e auf 
das Lateinisch e zurückgreifen . 

Trotzde m hatt e Deutsc h in den Ämter n die Vormachtstellung , nur tschechisc h 
wurde bloß dan n verhandelt , wenn eine der Parteie n keine r der beiden Landesspra -
che n mächti g war. Di e Entscheidung , die wir als gezielte Germanisierun g zu bezeich -
nen pflegen, ist erst für die Ära der Hauptvertrete r des aufgeklärte n Absolutismu s 
charakteristisch , also wiederu m für die Zei t Mari a Theresia s un d hauptsächlic h Jo -
sefs IL Di e Instruktione n für die Verwendun g des Deutsche n waren aber nich t natio -
nal motiviert , sonder n eher utilita r un d zielten auf eine allgemein e Unifikatio n der 
Monarchie . Gleichzeiti g mit der Vollendun g zentralistische r Bemühunge n der abso-
lutistische n Monarchi e beginn t aber die national e Wiedergeburtsbewegun g zu er-
blühen . Barock e „Verteidigungen " des Tschechische n gehen von ehrlic h gemeinte n 
Bemühunge n um die Emporhebun g der einst dominante n Sprach e aus. Ma n kan n 
darin auch zahlreich e ander e Topo i finden . Übe r die Zersetzun g des tschechische n 
un d deutsche n Element s informier t Frozín s „Obrana " sehr schön , es handel t sich 
dabe i um die Vorred e zum Werk „Obrovišt ě Mariánskéh o atlanta" . 

Resümee : Di e Finsterni s war gewiß nich t so „finster" , wie sie im allgemeine n histo -
rischen Bewußtsein veranker t ist. „Finster " sind stellenweise nu r unser e Kenntniss e 
über diese Epoche . Da s dominant e Proble m sind nich t die Beziehunge n zwischen 
Tscheche n un d Deutschen , sonder n die Veränderun g des religiösen Denken s un d die 
Veränderun g der rechtliche n Stellun g der Lände r der böhmische n Kron e im Rahme n 
der Monarchie . Dennoc h ha t gerade die Zei t nac h der Schlach t am Weißen Berg die 
Haltunge n unsere r Vorfahre n im 19. Jahrhunder t determiniert , als sich hauptsächlic h 
aus der Negatio n „de r finsteren Zeitphase " un d aus der Hervorhebun g der alten Zei -
ten die neu erwachend e Nationalbewegun g sättigte . Besonder s in spätere n Deutunge n 
wird das bitter e Los der Tscheche n zum Ausdruc k gebrach t un d betont , die für ihre n 
Aufstand büßte n un d vom deutsche n Wien unterdrück t wurden . 
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Diskussionsbeitrag von Vladimír Macura, Prag 

Wieviel Geschichte f 

Die Geschichte der böhmischen Länder und die Geschichte des tschechischen Vol-
kes: eine Geschichte oder zwei? Die Frage, die zum Thema unseres Debattenblocks 
wurde, ist an und für sich nicht so einfach, wie sie vielleicht scheint. Schon die Tatsa-
che, daß wir sie in dieser Form stellen, „bedeutet" etwas - um es „semiotisch" auszu-
drücken. Wir konfrontieren mit diesem Spruch das zweifache Konzept der „tschechi-
schen Geschichte": Das erste ist an die Vorstellung eines bestimmten historisch defi-
nierbaren Gebiets gebunden, das zweite betrachtet als Subjekt historischen Gesche-
hens ein so oder anders abgrenzbares Kollektiv. Nur stellt ein auf bestimmte Weise 
definiertes Gebiet eine lediglich scheinbar „unsubjektiv" bestimmte Kategorie dar; 
hinter der Vorstellung eines bestimmten geographischen Komplexes steht natürlich 
auch ein bestimmtes „Subjekt" als hypothetischer Träger geschichtlicher Vorgänge, 
und vielleicht genauer ausgedrückt, ein Subjekt historischer Konstruktion. 

Als Kehrseite der Frage, die die Diskussionen dieser Konferenz vorausbestimmt, 
wird ein bewußter Bruch mit nationalen ideologischen Projekten des 19. Jahrhunderts 
deklariert, es wird einfach nach einem anderen Träger „des geschichtlichen Ereignis-
ses" gesucht, ein anderer Name für die Gemeinschaft derer, die in diesem Land ihre 
Heimat haben und sich von ihrem Ursprung her mit ihm verbunden fühlen. Vielleicht 
begehe ich keine zu große Vereinfachung, wenn ich sage, daß hinter der von tschechi-
scher Seite heute so gestellten Frage ein eigentlich aktuelles Ideal „des bürgerlichen 
Prinzips" durchscheint. Die Neigung zu diesem Ideal bedeutet zweifellos eine beacht-
liche Veränderung, und mit etwas Übertreibung kann man behaupten, daß eben durch 
diesen Wandel die tschechische nationale Identität auf ihre Weise ihre volle Reife 
erlangt, durch ihre faktische Selbstverleugnung zugunsten der bürgerlichen Identität 
erwachsen wird. 

Auf der anderen Seite darf nicht übersehen werden, daß die Überordnung des „bür-
gerlichen Prinzips" über ein „nationales" uns Tschechen heute praktisch (zynisch 
gesagt) nichts kostet - das tschechische Ethnikum wird in diesem Augenblick von nie-
mandem „bedroht", von niemandem in seinen allgemeinen kulturellen Ansprüchen 
(höchstens durch seine Bedürfnisse) eingeschränkt, konkurriert „auf seinem Gebiet" 
mit keiner anderen ethnischen Gruppe, die sich überlegen, kultureller, bedeutender 
u. ä. fühlen würde: Ohne Risiko können wir also in die Debatte darüber eintreten, was 
eigentlich Bestandteil „unserer" Geschichte ist. Diese Frage droht in diesem Augen-
blick einfach nicht unsere Identität zu beeinträchtigen, und zwar obwohl sie auf das 
Ideal eines ganz anderen Subjekts geschichtlicher Prozesse hinsteuert, obwohl sie voll 
und ganz die Vision eines Subjekts der Geschichte durch ein anderes ersetzt. 

Die Übertragung der heutigen Kriterien und besonders der heutigen Ideale in das 
Material des 19. Jahrhunderts stellt aber eine Gefahr der Vereinfachung und Verzer-
rung dar. 

Vor allem sollten wir uns im klaren darüber sein, daß allein die Abgrenzung beider 
Konzepte, der Geschichte der böhmischen Länder und der tschechischen Geschichte, 
nicht notwendigerweise eine andere Version der Aufarbeitung des historischen 
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Thema s bedeutet . Wenn Františe k Palack ý seine Geschicht e zunächs t deutsc h als „Ge -
schicht e von Böhmen " un d dan n tschechisc h als „Dějin y národ u českého v Čechác h a v 
Moravě " (Geschicht e des tschechische n Volkes in Böhme n un d Mähren ) herausgab , 
dan n komm t in dieser Veränderun g sicher in erster Linie eine Orientierun g an einem 
andere n Leser zum Ausdruck , nich t nu r dem heimische n (die deutsch e Version konnt e 
mit einer größere n europäische n Rezeptio n rechnen) , sonder n auch an einem primä r an 
Frage n des spezifischen Nationalbewußtsein s interessierte n tschechische n Intellek -
tuellen . Ers t die tschechisch e Version formulier t die dazugehörende n spezifischen 
Moment e der tschechische n nationale n Ideologie ; in der deutschsprachige n „europä -
ischen " Version wären sie unverständlic h un d eigentlic h nich t mitteilbar . Da s ist aber 
nich t alles: Di e neu e Lösung , die im Tite l der tschechische n Version unternomme n 
wurde , ist auch ein Versuch eine r genauere n Abgrenzun g geschichtliche r Verläufe. De r 
Begriff Böhme n eignete sich wenig für den Komple x Böhme n un d Mähren , aber 
gleichzeiti g war er als Signal wünschenswert , daß der böhmisch-mährisch e Rau m von 
Palack ý als einziger un d unteilbare r Komple x wahrgenomme n wurde . Di e tsche -
chischsprachig e Lösun g verscho b das erstrebenswert e Moti v der Einhei t auf die 
zusammenfassend e Vorstellun g des „tschechische n Volkes", aber gleichzeiti g be-
zeichnet e sie direk t die Verschiedenhei t beider Lände r der Böhmische n Krone . 

Beide Konzepte , das „territoriale " un d „nationale" , werden von Palack ý aber nich t 
als „verschieden " verstanden , bedeute n nu r eine ander e Akzentsetzung , verpflichte n 
keineswegs zur grundlegen d unterschiedliche n Interpretatio n des historische n Stoffs. 
Wir sollten un s die „tschechisch e Geschichte " un d die „Geschicht e der Deutsche n un d 
Tschechen " nich t als zwei unabhängig e un d unverbunden e Bereich e vorstellen , un d 
wir sollten un s die Geschicht e des tschechische n Volkes auch nich t nu r als Ausschnit t 
eines Ganze n vorstellen , das die Geschicht e der böhmische n Lände r darstellt . Diese 
Geometri e verführt , darin liegt meine r Meinun g nac h nich t der Kernpunk t des Pro -
blems. Wenn Jaku b Mal ý seinen „Vlastensk ý slovník historický " (Vaterländisch-histo -
risches Wörterbuch ) 1877 herausgibt , in dem er „de n Kern unsere r interessante n 
Geschicht e in bequeme r For m eines Wörterbuchs " anzugebe n bemüh t ist, schließ t er 
auch die Stichwörte r „Deutsche " (er sprich t auch sehr entgegenkommen d un d nich t 
auf Konfrontatio n bedach t über die „erst e freundschaftlich e Berührun g von Tsche -
chen un d Deutschen " in prähistorische n Zeiten) , „Deutsche s Reich" , Stichwörter , die 
die Angehörigen des deutschsprachige n Adels betreffen , eine Reih e weitere r ethni -
scher Deutsche r usw., mi t ein 1. Dennoc h geht es ihm eindeuti g um „unser e Ge -
schichte " im ethnisch-tschechische n Sinne , um die am Subjekt orientiert e Geschichte , 
das das tschechisch e Volk bildet . Da s Proble m liegt also nich t darin , daß sich die 
Geschicht e des tschechische n Volks als Ausschnit t aus der Summ e der Geschicht e der 
böhmische n Lände r erweist: Beide Summe n stimmten , glaube ich , in der Praxis in den 
wesentliche n Punkte n miteinande r überein . Es ging ganz einfach um die Abgrenzun g 
des „historische n Subjekts", das dieser Summ e zugeordne t ist. 

Rufen wir un s in diesem Momen t ins Gedächtni s zurück , was wir alle selbst-
verständlic h wissen, daß der stärker werdend e Ruf nac h dem „Nationalprinzip " als 

Malý , Jakub: Vlastenský slovník historick ý [Vaterländisch-historische s Wörterbuch] . 
Prah a 1877. 



390 Bohemia Band 35 (1994) 

besondere m un d sogar „modernem " Wert schon im Vormär z Böhmen s mi t andere n 
Vorschlägen in Konflik t geriet. Manchma l könnt e es scheinen , daß diese Vorschläge 
unsere m heutige n Idea l entgegenkomme n un d wir un s deshalb auch manchma l auf 
diese Vorschläge un d ihre Schöpfe r als Alternative n berufen (dies tat z. B. Patočk a mi t 
Bolzano , als er seine Vision eines zweisprachige n tschechische n Volkes mit dem 
nationale n slavisierenden Program m Jungmann s konfrontierte) 2. Nu r darf ma n Bol-
zano s Abgrenzun g des zweisprachige n tschechische n Volkes kaum aus dem Kontex t 
andere r damalige r Erwägunge n zu diesem Them a herausnehmen , die insgesamt des 
deutlic h ethnische n Akzent s Bolzano s entbehrte n un d dagegen im Subtex t stark 
pragmatisc h un d utilitä r blieben . Sie enthielte n nich t so sehr ein selbstidentifizierende s 
Momen t als eher ein verteidigendes . 

Diese Vision einer Natio n im Sinn e „Böhmens " wuchs nämlic h un d nah m die 
Gestal t eines realen Entwurf s an vor allem angesicht s der sich bildende n tschechi -
schen sprachethnische n Identität . Fas t mit den gleichen Worte n wie Bolzan o defi-
niert e diese Vorstellun g auch Gra f Friedric h Deym , der von „eine m zweierlei Spra-
che n sprechende n Volk" sprach 3. Im selben Augenblick wurde n von dieser Seite Stim -
men nac h eine r Verstärkun g der österreichische n Identitä t laut , was übrigen s nich t 
widersprüchlic h sein mußt e un d auch nich t war. Ebe n Friedrich/Bedřic h Dey m oppo -
nier t in seinem Aufsatz „Übe r die Entwicklun g un d Konsolidierun g des österreichi -
schen Kaiserstaates " scharf, wie er sagt, gegen die „moderne n Weltbesserer", die alles 
auf die national e Kart e gesetzt hatten . E r warn t davor , daß dies der Weg „zurück " sei 
un d argumentier t sogar -  sehr „modern " -  mi t dem amerikanische n Beispiel der 
Zusammenarbei t vieler Rassen un d Stämme . Er läßt dennoc h zu, daß der Weg der eth -
nische n Emanzipatio n voll freigemach t werden muß : Ers t die volle sprachlich e Frei -
hei t erlaub t seiner Meinun g nac h die Beurteilun g der kulturelle n Perspektiv e dieser 
ode r jener mi t dem Deutsche n in Konkurren z stehende n Sprache , erst die volle 
sprachlich e Freihei t führ t zur allgemeine n Bewußtseinsbildung , daß Reste an Sprach e 
un d Bräuche n ode r Erinnerunge n an einstige Selbständigkei t kein hinreichende r 
Grun d zur Wiederauferstehun g eine r Natio n seien  4 . Er schreib t fast prophetisch : „De r 
Erfolg wird übrigen s lehre n [...] , ob die Anstrengunge n der österreichische n Slaven 
wirklich ihne n ode r Rußlan d zu gute komme n [.. .]" , aber gleichzeiti g -  an der 
Schwelle des Jahre s 1848 - schätz t er die weitere Entwicklun g der Situatio n ganz un d 
gar nich t richti g ein (ja nich t einma l die Entwicklun g seiner persönliche n politische n 
Stellung) . Es komm t ihm so vor, als verdräng e der gesamtstaatlich e Gesichtspunk t 
provinzial e Gesichtspunkt e allmählic h in den Hintergrun d un d daß es also kein Wun -
der sei, „da ß der stolze Gedank e eine Groß e österreichisch e Natio n zu konstituiere n 
un d aus den engen Grenze n herauszutreten , welche dem nationale n Schattenlebe n 

2 P a t o č k a , Jan : O smysl dneška. Devět kapito l o problémec h světových i českých [Vom Sinn 
der Gegenwart . Neu n Kapite l über die Welt-  und tschechisch e Probleme] . Prah a 1969, 
87-104. 

3 Nac h einer Mitteilun g F.L.Rieger s an K.Hušk a vom Februa r 1845; vgl. H e i d l e r , Jan : 
Čech y a Rakousko v politických brožurác h předbřeznovýc h [Böhme n und Österreic h in den 
politische n Vormärzbroschüren] . Prah a 1920. 67 (auf Heidler s bemerkenswert e Bearbeitun g 
politische r Vormärzbroschüre n werde ich im weiteren hinweisen) . 

4 Deym , Friedrich : Dre i Denkschriften . Karlsbad 1848, 5-32. 
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in der Provinz bisher gesetzt waren - einstimmigen Anklang findet und mit unwider-
stehlicher Gewalt zur innigen Verbrüderung der Völker Österreichs führt"5. 

Die Vision einer einheitlichen, stämmeüberschreitenden „österreichischen Natio-
nalität" wurde aber schon damals als insgesamt „chimerisch" wahrgenommen, der 
zeitgenössische anonyme Druck von Andrian, vielleicht die einflußreichste aller 
damals herausgegebenen politischen Broschüren, bezeichnet Österreich direkt als 
„einen rein imaginären Namen", als „eine konventionelle Benennung für einen Kom-
plex von unter sich scharf abgesonderten Nationalitäten" 6. 

Aber nicht einmal die Identität in territorialer Hinsicht war besser dran. Sie blieb im 
Schleppzug einer avancierenden sprachlich-ethnischen tschechischen Identität, die 
immer mehr Raum beanspruchte und mit den Landesgrenzen nicht mehr unbedingt 
übereinstimmte (die Vorstellung der tschechischen Nation erweiterte sich z .B. auf die 
Vision einer breiteren „tschechoslavischen Nation", die auch die Slowaken mitein-
schloß: daß diese Vorstellung mit Sturs Sprachabtrennung nicht ausstarb, zeigt übri-
gens die spätere Entwicklung nach 1918). Übrigens blieb das Nationalbewußtsein der 
böhmischen und mährischen Deutschen nicht innerhalb der Landesgrenzen, orien-
terte sich auf den gesamtdeutschen Raum und schöpfte aus ihm Unterstützung. 

Das Nationalitätsprojekt „Böhmen" (für das im tschechischen Sprachgebrauch 
sogar das Äquivalent fehlt: „bémák" und „bémáctví" für Böhmen und Böhmentum 
sind schon aufgrund ihrer Morphologie notwendigerweise ironische Ausdrücke) war 
dazu von Beginn an mit der paternalistischen Haltung zum tschechischen Ethnikum, 
mit einer deutlichen Skepsis gegenüber seinen Entwicklungsmöglichkeiten und der 
Nachsicht gegenüber tschechischen kulturellen Bemühungen belastet. 

Spuren einer derartigen Skepsis und Nachsicht finden wir zwar in zeitgenössischen 
Äußerungen der eifrigsten tschechischen Patrioten, aber dann wurden sie zur Heraus-
forderung für eine höhere Qualität der tschechischen Kultur; von der deutschen Seite 
formuliert, wurden sie immer als demobilisierend und dazu noch beleidigend empfun-
den. Es gab auch deutsche Stimmen - ob nun in Böhmen oder außerhalb - , die 
imstande waren zu erkennen, daß in dieser scheinbar bizarren Welt einer hastig auf-
gebauten tschechischen Kultur „eine neue aufsteigende Welt mit prophetischen Zun-
gen" redete 7. Es gab vereinzelt Personen, die ihre deutsche Identität aufgaben und sich 
zum tschechischen Kulturprojekt bekannten, ob nun von der Möglichkeit der Schaf-
fung einer neuen Welt begeistert oder wegen einer größeren Toleranz oder wegen Kri-
tiklosigkeit der entstehenden tschechischen Kultur, die im großen und ganzen jeden 
aufnahm, der sich zu ihr bekannte, und die Interessenten keinen drastischen Anforde-
rungen aussetzte. 

Das Bekenntnis zur Identität der „Böhmaken" blieb trotzdem oft nur ein Appell 
an eine größere Bescheidenheit mit den Werten und Ergebnissen einer übrigens 
immer noch bescheidenen tschechischen Nationalbewegung, die das Übergewicht der 

5 Ebenda25. 
6 Anonym (- Viktor Andrian-Werburg): Österreich und dessen Zukunft I. Hamburg o.J., 

6f. 
7 Anonym : Briefe aus Wien von einem Eingeborenen. Hamburg 1844, 163 (der Autor der 

Broschüre verzeichnet dies allerdings ohne jegliche Begeisterung). 
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deutschen Sprache selbst voraussetzte und die selbst wenig tiefgreifend und stetig war. 
Eben Graf Friedrich Deym, einer von denen, die sich zum Böhmentum bekannten, 
wurde Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung, und im Handumdrehen 
änderte die Vorstellung einer zweisprachigen Nation Böhmens und Mährens in die 
pathetischere Vision der deutschen Hegemonie in Mitteleuropa: „Mein Standpunkt ist 
kein österreichischer, mein Standpunkt ist ein deutscher, ein echtdeutscher, ein allein-
deutscher . . . es ist nur allein das deutsche Element, welches die Bildung hineinträgt 
überall in die slavischen und magyarischen Länder; auch Kossuth hat durch deutsche 
Bildung seine ungarischen Reden sprechen gelernt." Jetzt formulierte er eine voll-
kommen eindeutige Vorstellung einer einzigen, und zwar deutschen Identität in die-
sem Raum: „ . . . unser Zweck aber ist, ein Riesenreich von 70, und womöglich von 80 
oder 100 Millionen zu gründen, und die Standarte Herrmanns in diesem Reiche aufzu-
pflanzen und dazustehen gerüstet gegen Osten und Westen, gegen die Slavischen und 
Lateinischen Völker, die Seeherrschaft den Engländern abzuringen, das größte, mäch-
tigste Volk auf diesem Erdenrunde zu werden - das ist Deutschlands Zukunft!"8 

Der Konflikt des ethnisch tschechischen Subjekts und des „territorialen" Subjekts 
war um die Hälfte des 19.Jahrhunderts in der Praxis nur scheinbar ein Konflikt des 
tschechischen Nationalismus mit dem bürgerlichen Prinzip. In beiden Fällen 
beherrschte die Geschichte ein agonales Element, die Geschichte wurde zu einem 
Raum, über den das tschechische und deutsche Ethnikum oder, um genauer zu sein, 
seine intellektuelle, patriotische Elite den Kampf austrug. Der Entwurf einer gemein-
samen „deutsch-tschechischen" Identität (gewöhnlich mit der Klausel vorgetragen, 
die Entwicklung zeige, welcher ethnische Zweig in ihr die größten Perspektiven hat) 
blieb damals vor allem ein Versuch, der tschechischen Emanzipationsentwicklung 
Einhalt zu gebieten. 

So und so orientierte sich die Entwicklung beider Ethnika in Böhmen und Mähren 
keineswegs nach dem finnischen Modell, und es ist die Frage der Erwägungen von 
Historikern, welche Chancen ein derartiges „finnisches Modell" im mitteleuropä-
ischen Kulturraum überhaupt gehabt hätte. Es erhebt sich auch die Frage, ob diese 
Erwägungen über eine nicht verwirklichte Eventualität überhaupt einen anderen Sinn 
haben als nur als Bestandteil der Überlegungen darüber, was wir heute wollen. Nicht, 
daß das wenig wäre, aber das sind ganz klar Überlegungen, die sich in einem anderen 
zeitlichen Horizont „abspielen". 

Deym, Franz X.: Friedrich Graf Deym und die österreichische Frage in der Paulskirche. 
Leipzig 1891, 75-77. 
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Diskussionsbeitrag von Martin Schulze W essel, Berlin 

„Sudetendeutsche" Identität und Mächtepolitik 

Da s Proble m der nationale n Identität , das mit der Frag e „Ware n die Sudetendeut -
schen Deutsche? " aufgeworfen wird, war bzw. ist im Zeitalte r des moderne n europä -
ischen Nationalismu s allgegenwärtig. Dabe i sind freilich die Forme n des nationale n 
Bewußtsein s ebenso mannigfalti g gewesen wie die Muste r der Integratio n verschiede -
ner Ethnie n in einem Staatswesen . Selbst wenn ma n sich auf die Betrachtun g der Deut -
schen in Osteurop a beschränkt , fällt die Unterschiedlichkei t der Integrationsforme n 
sofort ins Auge. 

Aufschlußreic h ist in dieser Hinsich t die Lektür e des Drama s von Anto n P . 
Čecho v „Dre i Schwestern" . In dem Stück , das viel zum Verständni s der russischen 
Gesellschaf t um die Jahrhundertwend e beiträgt , sagt Baro n Tuzenbach , dem Name n 
nac h ein Deutscher , zu den Gäste n im Hau s der Prozorovs : „Ic h habe einen dreiteili -
gen Familiennamen . Ich heiß e Baron Tuzenbach-Krone-Altschauer , aber ich bin ein 
Russe, ein Orthodoxer , wie Sie. Deutsc h ist an mi r wenig geblieben , vielleicht die 
Gedul d un d die Hartnäckigkeit , mit der ich sie langweile." 

Tuzenbac h ist also kein Deutscher , den n er will es nich t sein. Was veranlaß t ihn 
aber , sich ungefragt zur Frag e seiner Nationalitä t zu äußern ? Čecho v schrieb sein 
Stüc k im Jahr e 1900, als aus der traditionelle n preußisch-russische n Allianz längst 
ein unheilbare r Antagonismu s geworden war. An dem Beispiel Tuzenbach s wird 
deutlich , wie die Dynami k der Mächtepoliti k einen Integrationsdruc k auf die ethni -
schen Minderheite n im Zarenreic h ausübte . Bemerkenswer t ist dabei , wie Tuzen -
bach seine Integratio n anstrebt : Er bekenn t sich zur Orthodoxi e un d hofft dami t 
auf die integrierend e Wirkun g des Uvarovsche n Reichsnationskonzeptes : Auto -
krati e -  Orthodoxi e -  Národnost' . Integratio n geschieh t hier also durc h Subordina -
tion . 

Zwische n der von Čecho v idealtypisc h dargestellte n For m der Integration , nämlic h 
der Unterwerfun g der Minderhei t unte r die Staatsdoktri n der ethnische n Mehrheit , 
un d der Beziehun g zwischen den Deutsche n un d Tscheche n in Böhme n besteh t offen-
kundlic h ein Unterschied . Er beruh t nich t nu r in einer andere n Konstellatio n von 
dominierende r un d nich t dominierende r Grupp e (um 1900), sonder n ist grundsätz -
licher Natur . Wie Klaus Zernac k kürzlic h am Beispiel der russischen un d polnische n 
Geschicht e gezeigt hat , war dem Reichsnationsbegrif f Rußland s ein ostmitteleuropä -
ischer Typu s entgegengesetzt , der „mittel s seines gens-natio-Gefüge s den Staat vor 
der Partikularitä t des Ethnozentrismu s bewahrt e un d ihn als Nationalstaa t universa l 
öffnete" !. Etwa zur selben Zeit , als in Rußlan d Uvaro v seiner Trinitätsforme l Gültig -
keit verschaffte, wurde n in Böhme n von tschechische r wie deutsche r Seite das Kon -
zept eines Lande s zweier Stämm e entwickelt . Diese n föderative n Grundgedanke n 
kan n ma n bei Františe k Palack ý ebenso wie bei Bernhar d Bolzan o verfolgen. 

1 Z e r n a c k , Klaus: Polen und Rußland . Zwei Wege in der europäische n Geschichte . Berlin 
1994, 534. 
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Dabe i war freilich die „sudetendeutsche " Identitä t auf kompliziert e Weise gebro-
chen : Nebe n dem „Wir-Bewußtsein " der Deutsche n in Böhmen , das sich im wesent-
lichen erst nac h 1848 zu entwickel n begann , existierte ein Heimatbewußtsei n im enge-
ren Sinne . Es hatt e sehr unterschiedlich e Ausprägungen , da die Deutsche n in den 
böhmische n Länder n bekanntlic h keine n Neustam m gebildet hatten , sonder n eine 
gewisse kulturell e Näh e zu den jeweiligen Einwanderungsgebiete n bewahrten . Auch 
in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhundert s schlug sich dies nich t nu r in der Volkskunst 
nieder , sonder n macht e sich auch in unterschiedliche n politische n Tendenze n 
bemerkbar , etwa in dem großen Anklang, den die Los-von-Rom-Bewegun g bei den 
Deutsche n in Nördböhmen , nich t aber in Südböhme n fand . 

Späte r tra t dem Heimatbewußtsei n un d der spezifisch sudetendeutsche n Identitä t 
zunehmen d ein allgemein-deutsche s Bewußtsein entgegen , das die historisch e Einhei t 
der böhmische n Lände r zu sprengen drohte . Di e Zäsure n in der Entwicklun g des all-
deutsche n Denken s in den böhmische n Ländern , nämlic h die Reichsgründun g 1870/ 
71, der Bruc h der russisch-deutsche n Allianz um 1890, der Ausbruch un d das End e 
des Erste n Weltkriegs, sind ein Hinwei s darauf , daß die Mächtepoliti k auf die Identi -
tät der Deutsche n in Böhme n eine maßgeblich e Wirkun g zeitigte 2. 

Zweifellos bestan d auch eine Wechselbeziehun g zwischen der tschechische n Natio -
nalbewegun g un d der Identitä t der Deutsche n in Böhmen . Oft wird dere n zunehmen d 
alldeutsch e Orientierun g als Reaktio n auf den tschechische n Nationalismu s gedeutet , 
der das Zusammenlebe n von Deutsche n un d Tscheche n in seiner letzte n Konsequen z 
unmöglic h gemach t hätte 3 . Dabe i wird, gemäß der alten Kohnsche n Dichotomi e eines 
„westlichen" , emanzipative n un d eines „nicht-westlichen " Typu s des Nations -
bewußtseins , den Tscheche n ein ethnisc h bezogener , irrationale r „Sprachnationalis -
mus " unterstellt , der die Sudetendeutsche n aus dem gemeinsame n böhmische n 
Zusammenhan g herausgedräng t un d ihne n nac h dem End e der Habsburgermonarchi e 
nu r die alldeutsch e Optio n gelassen hätte . Indesse n zeichnet e sich das tschechisch e 
national e Bewußtsein in erhebliche m Maß e auch durc h emanzipative , gesellschafts-
un d staatspolitisch e Element e aus un d ist insofern , wie Jiř í Kořalk a jüngst heraus -
gearbeite t hat , keineswegs uneingeschränk t einem „östliche n Typus " des Nationa -
lismus zuzurechnen 4. 

Freilic h wurde das negative Zie l der tschechische n Nationalbewegung , die Über -
windun g des Wiener Zentralismus , 1918 in einem Staat verwirklicht , der sich durc h 
spezifisch tschechisch e Symbole un d durc h einen ethnisc h geprägten Nationalstaats -

2 K o ř a l k a , Jiří: Tscheche n im Habsburgerreic h und in Europ a 1815-1914. Sozialgeschicht -
liche Zusammenhäng e der neuzeitliche n Nationsbildun g und der Nationalitätenfrag e in den 
böhmische n Ländern . Münche n 1991, 126-174. -  Kann , Rober t A.: Deutschlan d und das 
Nationalitätenproble m der Habsburgermonarchi e aus österreichische r Sicht . In : Deutsch -
land und Österreich . Ein bilaterales Geschichtsbuch . Hrsg. v. Rober t A. Kan n und Fried -
richPrinz . Wien-Münche n 1980, 412-423. 

3 Siehe z. B. H i 1 f, Rudolf : Die Auflösung der böhmische n Symbiose durch den tschechische n 
und deutsche n Nationalismus . In : Bayerisch-böhmisch e Nachbarschaft . Hrsg. v. der Baye-
rischen  Landeszentral e für politisch e Bildungsarbeit . Münche n 1992,157-190 . 

4 K o ř a l k a , Jiří: Han s Kohn s Dichotomi e und die neuzeitlich e Nationsbildun g der Tsche-
chen . In : Forme n des nationale n Bewußtseins im Licht e zeitgenössische r Nationalismus -
theorien . Hrsg. v. Eva Sc hm i d t - H a r t m a n n . Münche n 1994, 263-276. 
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anspruc h von der landesbezogene n böhmische n Traditio n unterschied . Entsprac h die 
ČSR dami t jenem integrale n Typus , den Čecho v in seinem Stüc k „Dre i Schwestern " 
beschriebe n hatte ? Da ß die Sudetendeutsche n nac h dem Krieg nich t zur Verfassungs-
gebung herangezoge n wurden , konnt e gewiß den Eindruc k erwecken , als sei mi t der 
Tschechoslowake i ein Staa t entstanden , der seinen „Minderheiten " nu r durc h Sub-
ordinatio n den Weg zur Integratio n öffnete . Doc h ist die tschechoslowakisch e Natio -
nalstaatsgründun g - un d dami t auch die Wirkung , die sie auf die Identitä t der Sude -
tendeutsche n hatt e -  nich t losgelöst von der Mächtepoliti k zu beurteilen . Den n die 
integrale n Momente , die die Gründungsphas e zweifellos prägten , sind nich t als Folge 
eines tschechische n „Sprachnationalismus" , sonder n eher als Abwehrreflex gegen die 
drohend e Restauratio n der untergegangene n Mächt e verständlich . 

Solange kein funktionierende s System kollektiver Sicherhei t bestan d un d dami t die 
Gefah r eine r Revision nich t ausgeräum t war, verharrt e zwangsläufig auch die sudeten -
deutsch e Identitä t im Bann e der Mächtepolitik . Dere n Wirkun g auf das Bewußtsein 
der Sudetendeutsche n war mannigfaltig : Einerseit s tru g das Gefüh l außenpolitische r 
Instabilitä t dazu bei, daß von tschechische r Seite zunächs t nich t an einen staatsrecht -
lichen Umba u der ČSR gedach t wurde , andererseit s richtete n die Sudetendeutsche n 
selbst ihre Augen über die Grenzen . In seiner Studi e zum sudetendeutsche n Volks-
tumskamp f mi t dem Tite l „Vorposte n ode r Minderheit " ha t Rudol f Jaworski heraus -
gearbeitet , daß die Hoffnun g der Sudetendeutsche n auf die Reichspoliti k viel zu ihre m 
anfängliche n Attentismu s beigetragen ha t un d sie somit einer politische n Identitä t 
beraubte 5. Diese Haltun g wurde von der deutsche n Politi k auch gefördert , wenn sich 
etwa der deutsch e Gesandt e Walter Koc h gegen eine politisch e Differenzierun g der 
Sudetendeutsche n aussprac h un d dami t nolen s volens einer Wagenburgmentalitä t 
Vorschu b leistete 6. Erst als im Laufe der zwanziger Jahr e die Element e kollektiver 
Sicherhei t stärker wurden , bahnt e sich mit dem „Aktivismus " eine neu e politisch e 
Richtun g bei den Sudetendeutsche n an , un d eine Verständigun g zwischen Tscheche n 
un d Deutsche n erschie n in zunehmende m Maß e wahrscheinlich . 

Wie unterschiedlic h sich diese Situatio n auf die Identitä t der Sudetendeutsche n aus-
wirken konnte , vermag ein Vergleich der beiden Historike r Josef Pfitzne r un d Eduar d 
Winte r zu zeigen. Beide stammte n aus den Sudetengebieten , beide widmete n sich in 
der Zwischenkriegszei t der Geschicht e ihre r Heimat , un d für beide war die Frag e der 
sudetendeutsche n Identitä t ein wichtiges Moti v ihre r Historiographie . 

Bei der Lektür e des Buche s von Josef Pfitzner , „Da s Erwache n der Sudetendeut -
schen im Spiegel ihre s Schrifttum s bis zum Jahr e 1848", das 1926 in Augsburg 
erschien , dräng t sich unwillkürlic h der Eindruc k auf, daß die Komplexitä t des 
sudetendeutsche n „Wir-Bewußtseins " für den Auto r ein ungelöste s Proble m blieb. 
Pfitzne r sah die Identitä t der Sudetendeutsche n auf mehrere n Ebene n verankert , die 
zueinande r in einem spannungsvolle n Verhältni s stehen . Zunächs t sprach er den 

5 J a w o r s k i , Rudolf : Vorposten oder Minderheit ? Der sudetendeutsch e Volkstumskamp f in 
den Beziehunge n zwischen der Weimarer Republi k und der ČSR. Stuttgar t 1977. 

6 A lexande r , Manfred : Die außenpolitisch e Stellung und die inner e Situatio n der ČSR in 
der Sicht des Auswärtigen Amtes in Berlin, 1918-1933. In : Das Scheiter n der Verständigung . 
Hrsg. v. JörgK. H o e n s c h und Duša n Kováč . Koblen z 1994, 29-41, hier 37. 
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Deutschen in den böhmischen Ländern - wie auch den Tschechen - den Status eines 
„einheitlichen Volkes" zu. Dabei waren jedoch die Sudetendeutschen für ihn keine 
vollwertige Nation, weil sie nicht „einen eigenständigen, selbständigen Staat" gebildet 
hätten, der als „der wichtigste Kulturwert eines Volkes" zu betrachten sei. Deutlich 
tritt hier die mächtestaatliche Prägung des Geschichtsdenkes Pfitzners hervor: Ohne 
ein eigenstaatliches Schicksal fehlten den Sudetendeutschen jene Leistungen, „welche 
ein staatlich organisiertes Volk im Reigen der Mächte erringen kann" 7. Vollwertig war 
die sudetendeutsche Geschichte für Pfitzner nur im kulturgeschichtlichen Sinne, aber 
als solche war sie für ihn nicht von der deutschen zu trennen: „Jede Leistung, die ein 
Sudetendeutscher vollbrachte, war zugleich die Tat des gesamten deutschen Volkes." 
Um diese angemessen zu würdigen, forderte Pfitzner etwas schlechthin Unmögliches, 
daß nämlich „zwischen den tschechischen und deutschen Leistungen im Sudeten-
raume reinlich geschieden werden" müsse8. In der inneren Widersprüchlichkeit dieser 
Konstruktion kam deutlich ein Zusammenhang zwischen mächtepolitischem Denken 
und Volkstumskampf zum Ausdruck: Da das „sudetendeutsche Volk" nicht selbst im 
Kreis der Mächte agieren konnte, blieb aus der Sicht Pfitzners nur die Wahl des 
zumindest kulturellen Anschlusses an das Reich. Dabei war sich Pfitzner allerdings -
in einer weiteren Brechung seiner Identitätskonstruktion - bewußt, daß sich in der 
Vergangenheit die Zugehörigkeit der Sudetendeutschen zu einer größeren politischen 
Einheit, dem Habsburgerreich, schädlich auf ihre kulturelle Identität ausgewirkt 
habe9. 

Diese Widersprüche löste Pfitzner in seiner 1938 erschienenen Broschüre „Das 
Sudetendeutschtum" zugunsten einer recht primitiven völkischen Konstruktion auf. 
Die Identität der Sudetendeutschen erschöpfte sich für ihn nun in ihrer Bestimmung 
als Grenzlanddeutsche. Als solche machte sie die „Notwendigkeit täglicher Verteidi-
gung des eigenen Volkstums [...] in allen Fragen der Volkserhaltung ungemein hell-
hörig" 10. Pfitzner sah die Sudetendeutschen also als Teil eines ethnisch homogenen 
Volkstums an, wobei die Randlage sie aus seiner Sicht zu besonders bewußten Trägern 
des Volkstums machte. Das „Grenzland" interpretierte der sudetendeutsche Histori-
ker folglich als Peripherie, der doch Zentralität für das Bewußtsein des ganzen Volkes 
zukam. Daß Pfitzner dabei nicht mehr eindeutig in der Tradition eines kulturpoliti-
schen Volkstumskampfes stand, sondern sich inzwischen auch von rassistischen 
Gesichtspunkten leiten ließ, geht vor allem daraus hervor, daß er den Wechsel der 
Nationalität - auch der tschechischen gegen die deutsche - nun scharf verurteilte. 
Jedem, der das „Wesen des völkischen Gedankens" begriffen habe, sei klar, daß das 
„gewaltlose Herüber- und Hinüberwechseln von einem Volkstum in das andere [...] 
mit allen Mitteln vermieden" werden müsse1 ' . 

P f i t z n e r , Josef: Das Erwachen der Sudetendeutschen im Spiegel ihres Schrifttums bis zum 
Jahre 1848. Augsburg 1926, 8f. Zu Pfitzner siehe Fr anz e 1, Emil: Zwei Prager Historiker. 
Sudetenland 13 (1971) 57-67. 
Ebenda 9. 
Ebenda 400. 
Ders. : Das Sudetendeutschtum. Köln 21940, 7. 
Ebenda 8. 
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In demselbe n Jahr , in dem Pfitzne r in Köln seine Schrift über das Sudetendeutsch -
tu m veröffentlichte , publiziert e Eduar d Winte r in Salzbur g sein großes Werk „Tau -
send Jahr e Geisteskamp f im Sudetenraum" . Bis heut e irreführen d ist der agonale Cha -
rakte r des Titels , der zweifellos einen Anklan g an den Geis t der Zei t enthielt . Doc h 
faßte Winte r den „Geisteskampf " ganz im Sinn e Bolzano s als edlen Wettstrei t zweier 
Völker zum Wohle ihres gemeinsame n Vaterlande s auf. De r Gegenstan d seines Inter -
esses war nich t in erster Linie der Nationalitätenkampf , sonder n die Such e nac h Spiri-
tualitä t in den böhmische n Ländern . So sehr Winte r ein Anhänge r des Nationsgedan -
kens war, so sehr fürchtet e er doc h von der Verabsolutierun g des nationale n Prinzip s 
dessen ideelle Aushöhlung , die Unterwerfun g universale r Ziele unte r partikulare . 
Dementsprechen d stellte sich für ihn die Frage nac h der sudetendeutsche n Identitä t 
unte r einem Gesichtspunkt , der den Nationalitätenkamp f transzendierte . Di e Deut -
schen in der Tschechoslowake i mahnt e er, die Religion nich t als Mitte l im Volkstums-
kamp f zu mißbrauchen . Dabe i setzte sich Winte r bewußt in eine Analogie zu T. G . 
Masaryk , dessen politisch e Philosophi e un d erzieherisch e Arbeit er als Gegenstüc k 
zu jener Aufgabe verstand , die er sich im Hinblic k auf die Sudetendeutsche n selbst 
gestellt hatte . Auch Masary k hätt e im Nationalitätenkamp f die Gefah r einer spirituel -
len Auslaugung der Tscheche n erkannt . „Di e tschechisch e Frage" , schrieb Winte r 
über Masaryk , „war für ihn nich t so sehr eine national e un d wirtschaftlich e ode r poli -
tische , sonder n zuletz t eine wesentlich religiöse."12 In dieser Auffassung der nationa -
len Frage erkannt e er eine Brück e zwischen Tscheche n un d Sudetendeutschen ; nu r die 
„Such e nac h letzte n Zusammenhängen " könn e die „Völkergrenz e erträglic h un d 
fruchtbar " machen . 

Di e geistige Verwandtschaf t zu Masary k mag dazu beigetragen haben , daß Winte r 
an die Entwicklungsfähigkei t der tschechoslowakische n Staatside e glaubte un d 1937 
offiziell die Tschechoslowake i bei der Tagun g der internationale n Cooperation intel-
lectuelle in Pari s vertrat . Sowoh l in seiner wissenschaftliche n Arbeit als auch in seinem 
politische n Engagemen t war Winte r ein eindrucksvolle s Beispiel sudetendeutsche r 
Verständigungsbereitschaft , für die ein Historike r wie Josef Pfitzne r freilich nu r eine 
verächtlich e Invektive übrig hatte : „deutschsprachige r Tschechoslowakismus" 13. 

Zweifellos war Winte r zu diesem Zeitpunk t keineswegs eine typisch e Erscheinun g 
für die Identitätssuch e un d die Politi k der Sudetendeutschen . Trotzde m mu ß ma n 
unterstreichen : Nu r im Zeiche n der Mächtepoliti k lautet e die Wahl für die Sudeten -
deutsche n tatsächlic h „Vorposte n ode r Minderheit" . U m eine wirkliche Alternativ e 
handelt e es sich dabei nicht : Nu r als Minderhei t konnte n die Sudetendeutsche n 
zugleich Vorposte n sein. Beides bedeutete , so ode r so, Integratio n durc h Unterwer -
fung. Di e große Alternativ e dazu , die den Sudetendeutsche n ihre politisch e Identitä t 
hätt e geben können , war der staatsrechtlich e Umba u der ČSR , zu dem die Besonne -
nen auf sudetendeutsche r wie tschechische r Seite berei t waren . Besonder s eindringlic h 

W i n t e r , Eduard : Tausen d Jahre Geisteskamp f im Sudetenraum . Salzburg 1938, 390. Zu 
Winter siehe Borck , Karin/Schulz e Wessel, Martin : Betrachtunge n zur hundert -
jährigen Geschicht e der Osteuropäische n Geschicht e in Berlin. Berliner Jahrbuc h für ost-
europäisch e Geschicht e 1 (1994) 135-147. 
P f i t z n e r : Das Sudetendeutschtu m 59. 
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warnt e der tschechisch e Philosp h Emanue l Rád i in seiner 1926 veröffentlichte n Streit -
schrift „De r Krieg der Tscheche n mit den Deutschen " vor der Gefah r des Ethno -
zentrismu s un d forder t im Sinn e des von Klaus Zernac k charakterisierte n ostmittel -
europäische n Nationsbegriff s die Wiederherstellun g des Gens-natio-Gefüge s in der 
Tschechoslowakei . Den n die Natio n un d der Staat könnten , so Rádi , „nich t das 
Zie l der gesellschaftliche n Bestrebunge n sein, sonder n nu r eines ihre r mögliche n 
Mitte l zur Erreichun g universale r Ziele" 1 4 . De r Rückfal l in die Mächtepolitik , Hitler s 
Raumpolitik , ha t diese langfristige Reformperspektiv e zunicht e gemacht , mit allen 
verhängnisvolle n Folgen , die dies für die Tscheche n un d Sudetendeutsche n hatte . 

Rád i , Emanuel : Válka Čech ů s Němc i [De r Krieg der Tscheche n mit den Deutschen] . Prah a 
1993,272. 
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Diskussionsbeitrag von JosefHan zal, Prag 

Erlaube n Sie mir , mi t zwei persönliche n Erinnerunge n zu beginnen , weil sie etwas 
Interessante s über das Verhältni s von Tscheche n un d Deutsche n in der Vergangenhei t 
aussagen. Ic h stamm e direk t aus dem Grenzlan d zwischen den Nationalitäten , aus der 
Gegen d um Prachatitz , wo jahrhundertelang , meist freundschaftlich , tschechisch e 
un d deutsch e Element e einande r begegneten . Aus meine r frühe n Kindhei t erinner e ich 
mich , wie die Bergbewohne r aus Wallern un d Umgebun g riesige Ochsen , um die sie 
von den tschechische n Bauer n beneide t wurden , zum Jahrmark t triebe n un d daß sie 
nachhe r im Wirtshau s gemeinsa m auf die erfolgreiche n Geschäft e anstießen . Währen d 
des Krieges liefen ein paa r gemischt e Familie n zu den Deutsche n über , un d die 
gemeinsame n Wege gingen auf Daue r auseinander . Zu Beginn des Jahre s 1946 kam ich 
nac h Plan bei Marienba d un d erlebt e dor t die Abschiebun g der Deutschen . Wir sind 
mit ihne n freundlic h umgegange n un d ich denk e daran , daß besonder s die Alten 
hauptsächlic h Hitle r die Schul d an ihre m Los gaben. Im Gedächtni s haften blieben 
mir die schweigende n Kolonne n der abziehende n Fuhrwerke ; all dies wirkte sehr be-
drängend . Mi t der Zei t wurde mir bewußt , wie auch währen d gespannte r historische r 
Begebenheite n zwischen einfache n Leute n verfeindete r Staate n freundschaftlich e 
Beziehunge n bestehe n können . Komme n wir aber zu unsere m Them a zurück . Di e 
Frage lautet : Waren die böhmische n Deutsche n eigentlic h Deutsche ? Da s scheinba r 
banal e Proble m enthäl t sehr kompliziert e un d kaum geklärte Fragen . Di e heutig e Dis -
kussion un d die Überlegunge n konzentriere n sich hauptsächlic h auf die letzt e Peri -
ode ; ich will hingegen die ältere Geschicht e ansprechen , die viel länger war un d nich t 
so auf Konfrontatio n hinauslief . Jedem , der beginnt , sich diesem Stoff zu widmen , 
wird bewußt , wie wenig Erkenntniss e un s die bisherige Literatu r liefert un d wie sich 
für Frage n des Nationalbewußtsein s un d des Nationalismu s ziemlic h schwer Quelle n 
finden lassen, un d daß auch dere n Interpretatio n bestimm t nich t einfach ist. Vom der -
zeitigen Erkenntnisstan d ausgehend , kan n ich nu r ein paar These n zu diesem Them a 
liefern. 

Im Barock erwachen und befreunden sich beide Völker: In der Zei t nac h der Schlach t 
am Weißen Berg kommt e es zu eine r ziemlic h interessante n Symbiose von Tscheche n 
un d Deutschen . In der katholische n Kirch e wirkten Tschechen , Deutsch e un d weitere 
Nationalitäte n (hauptsächlic h Polen) , national e Streitigkeite n existierten hier bis auf 
wenige Ausnahme n nicht . Zu m lebendige n wechselseitigen Kontak t der Gläubige n 
kam es vor allem bei Wallfahrten , Prozessione n un d verschiedene n Festlichkeiten ; die 
tschechische n Wallfahrer pilgerten nac h Bayern , Österreic h un d Schlesien un d die 
deutsche n wiederu m in die böhmische n Länder . Sie sangen abwechseln d deutsch e 
un d tschechisch e Lieder , un d wir finden auch in einigen bayerische n Wallfahrtsorte n 
tschechisch e Aufschriften . Genaus o werden auch tschechisch e Heilige (Hl . Wenzel , 
Vojtěch , Ludmill a un d Johanne s von Nepomuk ) in den deutsche n Grenzgebiete n 
sowie hinte r der Grenz e sehr verehrt . Im Verlauf des 17. un d 18. Jahrhundert s melde -
ten sich in Teilen des tschechische n Kleru s un d der Intelligen z abwehrende , vater-
ländisch e Stimme n zu Wort . 
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Ein aufklärerisches oder österreichisches Volk? Wichti g ist die Epoch e der Aufklä-
run g un d in ihr die Bemühung , ein österreichische s Volk zu schaffen; ihre n Höhe -
punk t stellt der Josefinismu s dar , dessen bedeutend e Anhänge r die Sudetendeutsche n 
wurden . Auf dem Gebie t der geistlichen Persönlichkei t vom Typ eines K . H . Seibt , 
Ferdinan d Kindermann , Fran z Stefan Rautenstrauc h usw. stellen sie einen interessan -
ten Versuch eine r auf dem humanistisch-christliche n Prinzi p gegründete n Theori e 
dar , ein österreichische s Volk als übernational e Einheit , verbunde n mi t der rationali -
stischen Ide e der Nützlichkei t eines solchen Ganzen , aufzubauen . Durc h die objek-
tive Situatio n war gegeben, daß in diesem Gebild e Deutsc h die Amts- un d Verständi -
gungssprach e werden sollte, was die tschechisch e vaterländisch e Gemeind e reizte , die 
ungewöhnlic h stark herangereif t war, in der letzte n Phas e auch durc h das Verdienst 
einer allgemeine n sozialen un d kulturelle n Entwicklung , die der Josefinismu s mit sich 
gebrach t hat . 

In der Kontinuitä t dieser Konzeptio n steh t auch Bernar d Bolzano , über dessen 
Ansichte n hinsichtlic h der tschechisch-deutsche n Frage in letzte r Zei t viel verfaßt 
wurde . Di e Tatsache , daß sich sowohl die deutsch e als auch die tschechisch e Seite 
Bolzan o zu eigen machte , sagt schon mancherlei ; er gehört e keine r an , jedoch schrieb 
un d predigt e er deutsch , un d das darf ma n nich t übersehen . Seine sicherlic h edlen , 
rationalistisc h un d humanistisc h begründete n Projekte , ein deutsch-tschechische s 
Volk zu schaffen, waren ganz un d gar utopisc h un d hatte n in der Zei t der aufkom -
mende n Romanti k un d des Nationalismu s einfach keine Verwirklichungschancen . 
Di e historisch e Entwicklun g lief auf eine Abgrenzun g un d schließlic h Trennun g 
beider Nationalitäten , im Land e hinaus . Ma n sollte aber nich t vergessen, daß Bol-
zan o in den Reihe n der tschechische n un d besonder s der sudetendeutsche n Geistlich -
keit un d Intelligen z viele Anhänge r un d Befürworte r hatte , die bis 1848 sehr intensi v 
wirkten . 

Die Literatur als Bild und Ausdruck des Nationalbewußtseins: eine außerordent -
liche Bedeutun g für die Erkenntni s des Nationalbewußtsein s der böhmische n Deut -
schen ha t ihre Literatur . Ein ungewöhnlic h interessante s Kapite l in der deutsche n 
Literaturgeschicht e stellt das 19. Jahrhunder t dar -  die Zei t der Romantik , des Wach-
sens des Nationalbewußtsein s un d der keimende n Verfeindun g beider Völker im 
Lande . In dem Zeitabschnitt , den wir auf tschechische r Seite die Epoch e der nationale n 
Wiedergebur t nennen , begegnen wir auch auf deutsche r Seite einem häufigen un d sehr 
intensi v geäußerte n Bezug zum böhmische n Lan d un d seiner Geschichte . In der Lite -
ratu r der böhmische n Deutschen , hauptsächlic h in der Poesi e un d im Drama , könne n 
wir fließend  verfolgen, wie sie zum Interessenzentru m der Dichte r Böhmen s un d sei-
ne r Geschicht e wird. De r gebürtige Leitmeritze r Josef Geor g Meiner t beschäftigt sich 
intensi v mi t dem tschechische n Volk, seiner Sprache , seinen Sitten , Bräuche n un d Lie-
dern ; Adolf Gerl e dichtet e seine „Libussa" , über die erste tschechisch e Fürstin , un d 
„Jaromír " un d „Oldřich" , die tschechische n Herzöge . Ähnlic h wie Willibald Schieß -
ler, Auto r des „Mädchenkriegs" , wird er von der Königinhofe r un d Grünberge r 
Handschrif t inspiriert , un d es störe n keinesfalls die von Josef Dobrovsk ý un d eini-
gen Schüler n auf deutsche r Seite vorgebrachte n Zweifel. De n gleichen Standpunk t 
nah m Kar l Egon Ebe n ein , der mit Palack ý freundschaftlic h verbunde n war; zu 
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seiner Heldi n wählte er Wlasta: „Mi t starkem Blick, versunke n in der Betrachtun g 
Luft, /  Steh t Wlasta: Heimatlieb e bewegt ihr warm die Brust . /  D u schöne s Böheim , 
ruft sie, gesegnet weit un d breit. " 

Noc h weiter in ideeller , politische r un d die Natione n versöhnende r Richtun g 
gingen Mori z Hartman n un d Alfred Meissner , die die Epoch e der Hussite n als die 
Krönun g der böhmische n Geschicht e feierten . Nich t durc h Zufal l wählt Meißne r 
für seine größt e Dichtun g Jan Žižka , der ihm als Ido l des Heldentum s gilt un d gleich-
zeit tschechisc h un d deutsc h ist. Zu m Schlu ß seines Epos , als der Dichte r auf die 
Molda u un d die sie überragende n Felsen blickt , richte t er folgende Verse an sein 
Land : „Da s ist mein armes , stumme s Vaterland . /  Da s ist mein armes , heimatliche s 
Böhmen. " 

Währen d sich die erwähnte n Dichte r ausschließlic h literarisc h un d historisc h aus-
drückten , führt e die jüngere Generation , die in der Revolutio n 1848 die Szene betrat , 
bereit s eine eindeuti g politischer e Sprache . Am weistesten ging wohl der aus eine r 
nationa l gemischte n Famili e stammend e Uffo Hörn , der bei der Überlegung , ob über -
haup t die Möglichkei t einer nationale n Einhei t besteht , diese Tatsach e skeptisch 
betrachtet , jedoch sich ausdrücklic h für die Verständigun g aussprich t un d die Deut -
schen auffordert , sich nich t als Deutsche , sonder n als freie Bürger zu verhalten : „Auf 
nationale m Gebie t ist Vereinigun g - sagt uns , Ih r wollt, es komm t nich t dazu - nein ! 
nein ! es komm t nich t dazu , nu r auf dem politische n Kampfplat z könne n wir neben -
einande r stehen ! Di e czechische n Demokrate n sind tapfere Kampfgenossen , sie wer-
den un s die Mach t der Feind e redlich breche n helfen , aber nu r unte r dem Banne r der 
bedrohte n Freiheit ! Daru m lassen wir das Prinzi p der Demokrati e nich t aus den 
Augen, wenn wir die Vereine zentralisieren ; wir müssen mächti g werden , nich t als 
Deutsch e allein , sonder n als freie Männer. " 

Nac h 1848 habe n aber Hörn , Meissne r u.a . eine national-deutsch e Konzeptio n 
vertreten . Wenn wir unte r dem Blickwinkel des Nationalismu s die gesamte deutsch e 
Literatu r des 19. un d 20.Jahrhundert s in den böhmische n Länder n betrachten , so 
entgeh t unsere r Aufmerksamkei t nicht , daß ihre größte n Erscheinunge n frei von 
deutsch-nationale n Ressentiment s waren un d die Freundschaf t zum tschechische n 
Volk beibehielten . Zu solche n Persönlichkeite n zählte n ganz besonder s Adalber t Stif-
ter , Mari e von Ebner-Eschenbach , Raine r Mari a Rilke , Fran z Kafka un d Fran z Wer-
fel. Auch in der zweitrangigen Literatu r der zweiten Hälft e děs 19. Jahrhundert s stellt 
der Aufeinanderpral l des deutsche n un d tschechische n Element s das Hauptthem a dar . 
In denBürger-undStudentenrornanenvonFrit z Mauthner , Han s Watzliku.a . wird vor 
allem die Begegnun g zwischen deutsche m Man n un d tschechische r Fra u zur wichtig-
sten Verwicklung im Geschehen . Diese s Them a findet sich in vielen Romane n un d 
Geschichten , un d es entsteh t darau s ein geradezu abgedroschene s Klischee . Ein viel-
sagendes Beispiel ist z.B . der Roma n Frit z Mauthner s „De r letzt e Deutsch e von 
Blatná" . Da s Handlungsgerüs t ist die Liebe zwischen Anto n Gegenbaue r un d 
Kačenk a Prokopová , die aus kindliche r Freundschaf t un d jugendliche r Bezauberun g 
erwächst , die empört e Umwel t aber lehn t diese Liebe ab un d jagt Kačenk a ins Kloster . 
De r Roma n ha t auch eine offen national e Tenden z un d schilder t mit Mißfalle n den 
Aufstieg des tschechische n Elements , das die Deutsche n in die Verteidigun g dräng t 
un d zur Feindschaf t nötigt . 
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Bildeten die böhmischen Deutschen ein Volk? Im  Licht e dessen, was hier angespro -
chen wurde , sowie weitere Erkenntniss e ist festzustellen , daß die Bewohne r der 
Grenzgebiet e un d einiger innerböhmische r Städt e eine sehr vielfältige Gemeinschaf t 
bildeten , verschiede n in bezug auf die Lebensart , das Denken , Fühle n un d die Kul -
tur . Verbinde t den Textilarbeite r aus der Industrieregio n Reichenber g ode r den Berg-
man n aus Brüx etwas mi t den Bauer n un d Waldarbeiter n aus dem Böhmerwald , die 
lange archaisc h lebten , ode r mi t den Weinbauer n aus Südmähren ? Auch die Sprache , 
die sie pflegten , unterschie d sich trot z gleicher Grundlag e erheblich . Gleichfall s war 
die Verbindun g zu den benachbarte n deutsche n Länder n problematisch . Darübe r hin -
aus hatt e das Reich , aufgeteilt in einzeln e Staate n mit unterschiedliche r Geschichte , 
Kultu r un d Religion , kein allzu großes Interess e am Schicksa l der Deutsche n in den 
böhmische n Ländern . Von den Unterschiede n in den verschiedene n Gebiete n zeugt 
auch die Tatsache , daß die politische n Repräsentante n der böhmische n Deutschen , die 
sich nac h dem Erste n Weltkrieg nich t mit der Existen z der ČSR abfinde n wollten , vier 
Landesgruppe n bildeten . 

Da s geistige Hauptband , das wohl alle Deutsche n ohn e Rücksich t auf regional e 
Unterschied e un d Eigenheite n verband , war ihr eigenes Bewußtsein , daß sie Deutsch e 
seien. Ih r Nationalbewußtsei n war allerding s von rech t unterschiedliche m Charakte r 
un d fand je nac h Epoch e un d äußere n Umstände n unterschiedlich e Ausdrucksfor -
men . Ein völlig selbständige s Kapite l bildet die Geschicht e der Prage r Deutsche n un d 
der deutsche n Juden . Di e deutsche n Jude n wurde n in der zweiten Hälft e des 19. Jahr -
hundert s zum Stützpfeile r des deutsche n Liberalismu s österreichische r Prägung . Zen -
tralismus , Antislawismus un d germanische r Eifer, wie ihn die Neu e Frei e Presse un d 
ander e Zeitunge n un d Druck e vertraten , wurde n zur Hauptquell e nationale r Gehäs -
sigkeit. Blicken wir auf die gesamte Geschicht e der böhmische n Deutsche n vom Mit -
telalte r bis in die modern e Zeit , dan n zeichne t sich ein grundlegende s Merkma l ab: die 
enge Verbundenhei t mi t den böhmische n Ländern . Di e Deutsche n fühlte n sich stets 
als Bewohne r des Böhmische n Königreiches . Diese Verbindun g war sehr stark, un d 
besonder s in der ältere n Periode , grob gesagt bis zur Hälft e des 19.Jahrhunderts , 
überwog sie gegenüber der Verbindun g zur benachbarte n deutsche n Welt. 

Es war bei weitem nich t möglich , den so umfangreiche n un d komplizierte n Stoff 
erschöpfen d zu behandeln ; doc h vielleicht ist es mi r gelungen , auf die große Bedeu -
tun g des Thema s hinzuweisen . Un d wenn wir wissen, daß wir eine umfangreich e alte 
Literatu r un d eine Meng e von Archivquelle n besitzen , dan n lohn t vielleicht auch eine 
weitere , konzentrierter e Erforschung . 
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Diskussionsbeitrag von Robert L uft, München 

Sind die böhmischen Deutschen Deutsche? 
oder 

Die Nationalität und das weiße Pferd! 

Sind die böhmische n Deutsche n Deutsche ? Sind die mährische n Deutsche n Deut -
sche? Sind die bayerische n Deutsche n Deutsche ? Frage n dieser Art klingen nich t nu r 
im ersten Momen t unsinni g (pe r Definitio n ist jede Teilmeng e Bestandtei l ihre r 
Grundgesamtheit) , sonder n sind auch bei genauere r Betrachtun g ohn e Sinn . Ist ein 
weißes Pferd ein Pferd ? Keine r wird es bezweifeln! Un d jedes Zebr a würde ausge-
lacht , wenn es ein weißes Pferd zu eine r Art Zebr a erkläre n wollte. 

Wie komm t ma n also auf die Frag e „Sin d die böhmische n Deutsche n Deutsche? " 
Wenn überhaupt , wird der Witz, der in dieser Frag e liegt, in der tschechische n Fas -
sung „Jso u čeští Němc i Němci? " deutlich , besser noc h in der Fassung , die in einer 
umgangssprachliche n tschechische n Traditio n laute t „Jso u naši Němc i Němci? " (Sind 
unser e Deutsche n Deutsche?) . Dami t wird die Frag e im Tschechische n auf eine natio -
nale Diskussio n der Art zurückgeführt , ob ein Deutsche r ein „unsriger " sein kan n ode r 
stets ein „Fremder " bleibt . Auf die kritisch e Dimensio n einer Kategori e wie „mein" , 
„dein " ode r „unser " in der Geschichtswissenschaf t ha t bereit s Rudol f Jaworski in die-
ser Konferen z hingewiesen , so daß dieser Aspekt hier nich t weiter verfolgt werden 
soll l. Aus dem räumliche n un d gesellschaftliche n Bezugspunk t der Frag e folgt bereit s 
ihre zeitlich e Bedingtheit . Ma g eine solche Fragestellun g von Bewohner n der böhmi -
schen Lände r im späten 19.Jahrhunder t un d bis zur Mitt e des 20.Jahrhundert s als 
elementa r empfunde n worde n sein, im späten 21. Jahrhunder t wird sie möglicher -
weise nieman d meh r verstehen , auch Historike r nich t mehr . 

Di e Eingangsfrage kan n - setzt ma n „böhmisch " als rein geographisch e Kategori e 
voraus -  nu r eine Antwor t finden , wenn ma n grundsätzliche r fragt: Was ist ein Deut -
scher? Wer ist Deutscher ? Wie definier t sich ein Deutscher ? Wodurc h ist er zu kenn -
zeichnen ? Seit wann gibt es Deutsche ? Bin ich , der Autor , ein Deutscher ? Un d ma n 
kan n nu r dan n eine Antwor t versuchen , wenn ma n berei t ist, Inhal t un d Bedeutun g 
einer solche n substantivierte n Eigenschaf t kritisch zu reflektieren . Wer ehrlic h ist un d 
sich als Historike r um Erkenntni s bemüht , mu ß zugeben , daß wir alle nich t genau 
wissen, was „deutsch " ode r eine ander e national e Kategori e bedeutet . Wir habe n höch -
stens eine Ahnun g davon , was dies bezeichne n könnt e un d komme n - wie die unzählige n 
Publikatione n zum Them a Nationalismu s belegen - höchsten s in eine Debatt e ode r 

1 Ergänzen d möcht e ich darauf hinweisen , daß es seit etwa zehn Jahre n in Deutschlan d ein 
Schulbuc h gibt, das „Unser e Geschichte " heißt (hrsg. von Wolfgang H u g . Diesterwe g Ver-
lag Frankfurt/M . 1984ff.). Ein gewisses Erstaune n über diesen Titel löst sich auf, wenn man 
sich den Inhal t nähe r ansieht und den Titel der vorherigen Aussage des Schulbuche s kennt . 
Das Schulbuc h hieß früher „Geschichtlich e Weltkunde " und umfaßt die deutsche , indische , 
europäische , afrikanische und ander e national e wie kontinental e Entwicklunge n währen d 
mehrere r Jahrhunderte . „Unser e Geschichte " mein t für dieses Schulbuc h somit berechtigter -
weise „Global e Geschichte" . -  „Unsere " Geschicht e kann nur die „globale" Menschheitsent -
wicklung sein, auch wenn wir diese stets nur partiel l wahrnehme n und darstellen können . 
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gar einen Streit darüber, was es denn nun wirklich sein könnte. Es soll daher noch 
weitergehender gefragt werden: Was wissen wir, wenn wir die Angabe erhalten, ein 
Mensch sei Deutscher (Tscheche, Franzose, Pole etc.)? Sicher wissen wir dann nur so 
viel, wie wir von einem weißen Pferd wissen, daß es ein weißes Pferd ist. Mehr nicht! 
Was ein Pferd ist und was weiß ist, können wir deshalb noch lange nicht sicher sagen. 

Um einem Wort wie „deutsch" näherzukommen, muß der semantische Kontext 
eines solchen Adjektivs in möglichst vielen Dimensionen betrachtet werden. Das 
weiße Pferd am schwarzen See, das Jan Preisler um die Jahrhundertwende immer 
wieder malte, mag als Beispiel gelten, welche unerwarteten Assoziationen bei vorder-
gründig objektiven Sachverhalten möglich werden oderauch wie allegorische Absichten 
verschlossen und unbenennbar bleiben können. Im Zusammenhang gesellschaftlicher, 
politischer und publizistischer Dynamik, wie sie die moderne europäische Entwick-
lung auszeichnet, weisen nationale Kategorien eine besonders große assoziative Viel-
falt, aber auch eine immanente Beliebigkeit auf. So veränderte sich historisch wie 
gesellschaftlich der Kontext eines Wortes wie „deutsch" nicht nur ständig, sondern 
war und ist vielmehr - zur selben Zeit am selben Ort von derselben Person benutzt -
höchst variabel. Wie jede Bezeichnung sind selbst Worte wie „weiß" und „Pferd" 
nicht eindeutig, doch befinden wir uns im Bereich nationalen Zuordnungen auf 
besonders unsicherem Boden. Nationale Kategorien sind auf jeden Fall politische 
Vokabeln und im Vergleich mit anderen Adjektiven überdurchschnittlich stark mit 
Werturteilen aufgeladen. 

In letzter Konsequenz wäre korrekterweise festzustellen, daß es genauso viele Vor-
stellungen und Definitionen von „deutsch" gibt, wie es Menschen gibt und gab, die 
sich mit diesem Wort beschäftigten oder beschäftigen und die es unbewußt verwandten 
oder verwenden. Offenbar kann aber auf eine, wenn auch sehr unvollkommene natio-
nale Kategorisierung nicht verzichtet werden. Das 19.Jahrhundert hat versucht, 
objektive, d. h. übergeordnete, von der Persönlichkeit distanzierte Kategorien für die 
Nationszugehörigkeit und dazu subjektive Kategorien für die nationale Zuordnung 
des einzelnen aufzustellen. Das 19. wie das 20. Jahrhundert sind damit jedoch stets 
gescheitert2. Bei nationalen Kategorien sind weder „äußere" Merkmale noch abge-
leitete Eigenschaften eindeutig bestimmbar, auch wenn dies von Propagandisten und 
Ideologen nationaler Bewegungen immer wieder behauptet wurde und wird, um es 

2 Hingewiesen sei nur auf die Folgen des „nationalen" Ausgleichs in Mähren, als versucht 
wurde, jeden Landesbewohner in den nationalen Kataster der deutsch-tschechischen Polari-
tät zu zwingen und Personen oder Kinder gegen ihren bzw. ihrer Eltern Willen in nationale 
Schulen und zu bestimmten Sprachen zu verpflichten. Dazu S t o u r z h , Gerald: Die Gleich-
berechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs 1848-1918. 
Wien 1985 (auch in: Die Habsburgermonarchie. Bd. H/2. Wien 1980, 975-1206). - D e r s . : 
Die Idee der nationalen Gleichberechtigung im alten Österreich. In: Nationale Vielfalt und 
gemeinsames Erbe in Mitteleuropa: Vorträge anläßlich der Verleihung des Anton Gindely-
Preises für Geschichte der Donaumonarchie. Hrsg. von Erhard Busek und Gerald 
S t o u r z h . Wien-München 1990, 39-47. - L u f t , Robert: Die Mittelpartei des mährischen 
Großgrundbesitzes 1879 bis 1918. Zur Problematik des Ausgleichs in Mähren und Böhmen. 
In: Die Chance der Verständigung. Absichten und Ansätze zu übernationaler Zusammen-
arbeit in den böhmischen Ländern 1848-1918. Hrsg. von Ferdinand Seib t . München 1987, 
187-243, insb. 230 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 14). 
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für ihre Argumentationen auszunutzen. Diejenigen, die stets glaubten oder glauben 
zu wissen, jeder Person könne eindeutig eine Nationalität zugeordnet werden, sollten 
sich überlegen, was sie mit einem einjährigen Waisenkind machen, welcher Nationali-
tät es zugehört? Kann es überhaupt schon eine nationale Zugehörigkeit haben? Eine 
Staatsangehörigkeit kann es sicherlich haben! Gerade diese Unscharfe sollte aber 
das Interesse des Historiker herausfördern. Welche Prämissen, Vorgaben und Vorstel-
lungen bestehen bei der Verwendung eines derart hoch sensiblen Wortes, welche In-
teressen stehen dahinter, auf welcher Sprachebene und mit welchen Konnotationen, 
Wertungen und Assoziationen wird es benutzt? 

Für viele wohlhabende deutschsprachige Bürger Böhmens im 19. Jahrhundert war 
ihr Dienstpersonal „nationslos" oder „deutsch", weil sie als Dienstgeber sich deutsch 
fühlten, gleichgültig welche Muttersprache, Umgangssprache oder Identität das 
Kindermädchen, die Köchin, der Diener, der Kutscher etc. hatten oder selbst angege-
ben hätten. Bei Volkszählungen wurden letztere jahrzehntelang gar nicht erst persön-
lich gefragt. Dies zeigt nicht nur, daß für viele Personen eine widersprechende natio-
nale Bestimmung möglich ist und aus den Quellen jeweils abgeleitet werden kann, 
sondern vor allem, daß bis in die achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts der möglicher-
weise größte Teil der Bevölkerung der böhmischen Länder national überhaupt nicht 
oder aus historischer Distanz nur sehr fragwürdig festlegbar ist. Gemeint sind die 
national „Schweigenden", die langsam ihre Mehrheit verloren und denen von nationa-
len „deutschen" wie „tschechischen" Protagonisten und von der Presse bekannter-
weise „Lauheit", „Indifferenz" und niederes nationales und damit geistiges Entwick-
lungsniveau unterstellt und angekreidet wurde. 

Solange sich noch nicht demokratische Gesellschaftsvorstellungen wie das allge-
meine Wahlrecht durchgesetzt hatten, galt in der Habsburgermonarchie und anderen 
Teilen des (östlichen) Mitteleuropas und darüber hinaus: Wer nicht rechtsfähig war, 
hatte keine eigene Nationaliät, sondern gehörte - wenigstens aus der Ferne des nicht 
alltäglichen Kontakts - zur nationalen Gruppe seiner Bezugsperson, seiner Familie, 
des Haushalts oder Mietshauses, in dem er lebte. Dies traf nicht nur auf Dienstboten 
und andere beruflich Abhängige oder auf Untermieter zu, sondern auf gut die Hälfte 
der Gesellschaft, nämlich auf fast alle Frauen. 

Frauen galten während vieler Jahrzehnte der böhmischen wie anderer ostmittel-
und südosteuropäischer Nationalitätenauseinandersetzungen eher als „national neu-
tral" bzw. „national verfügbar" oder zumindest „anpaßbar". Daß eine Frau durch 
Heirat nicht nur Wohnsitz, Familienverband und soziales Umfeld, sondern auch die 
„Nationalität" wechselte, wurde im Grunde als fast selbstverständlich genommen. 
Auch wenn es natürlich nur von der „national gewinnenden" Seite begrüßt oder ge-
fördert wurde und die Häufigkeit sogenannter Mischehen regional verschieden war. 
Die Nationalität einer Familie wurde ebenso wie der soziale Rang in der Regel durch 
den Mann bestimmt. Deutlich wird die Selbstverständlichkeit dieser Denkkategorien 
gerade daran, daß die Biographien die Offenheit für eine andere Nationalität gängiger-
weise durch den Einfluß der Mutter oder einer Großmutter mit anders nationalem 
Hintergrund erklärt wurde und bis heute wird. 

Die Idee, daß alle Menschen, die eine Sprache sprechen und zu einem Herrschafts-
gebiet gehören, eine Nation seien, ist eine historisch recht junge Auffassung und erst 
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während des 19. Jahrhunderts entstanden, auch wenn sie schon vorher als relativ flexi-
ble Hilfskonstruktion in Verwendung war. Für Zeitgenossen war es in ihrem Ver-
ständnis von nationalen Einordnungen kein Widerspruch, daß im 19. Jahrhundert 
weder alle Angehörige der „Grande Nation" die französische Sprache beherrschten, 
noch daß Deutsche in geschlossenen Siedlungsgebieten Ostmitteleuropas nicht daran 
dachten, sich mit allen anderen Deutschen in einem Staat zu vereinen. Lange bestand 
die Vorstellung, daß nur Gebildete, nur ökonomisch Unabhängige, nur Wehrfähige 
oder nur Männer die Nation ausmachten. Die endgültige Verschmelzung der Idee, 
daß die Trias von Nationalität, Sprache und Staatsangehörigkeit eine Einheit zu bilden 
hätte und alle Abweichungen einer Korrektur oder „Heilung" bedürften, kann für 
Mittel- und Ostmitteleuropa erst seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts als all-
gemein verbreitet, dann aber zunehmend dominant gelten. Bis dahin spielten andere 
Faktoren wie Religion, soziales Umfeld und soziale Stellung, Beruf und kleinräumige 
Traditionen bzw. Mobilitäten etc. noch einen wesentlich größeren Einfluß, wenn 
Nationalität definiert wurde. 

Doch bestehen die Unscharfen in der Betrachtung noch heute fort. Jahrelang ging 
die Öffentlichkeit in Deutschland davon aus, daß es seit mehr als 30 Jahren eine türki-
sche Minderheit in der Bundesrepublik Deutschland gebe, und nur allmählich wird ihr 
bewußt, daß es in Deutschland ein kurdisches Nationalitätenproblem gibt, daß viele 
türkische Staatsbürger Angehöriger einer kurdischen Nationalität sind und daß vielen 
„türkischen" Kindern, die neben der deutschen Schule vorgeblich muttersprachlichen 
Unterricht in Türkisch erhalten, in Wirklichkeit in zwei Fremdsprachen unterrichtet 
werden. Ähnlich ging es den amerikanischen Einwanderungsbehörden im W.Jahr-
hundert, die viele Tschechen als Österreicher - und damit meist als deutschsprachige 
Einwanderer - registrierten. 

Aus diesen Überlegungen zur historischen Relativität nationaler Kategorien lassen 
sich für den Historiker zwei Sprachebenen herausdestillieren, auf denen wir einen Satz 
der Art „Er oder sie ist deutsch" betrachten können. Auf der einen Seite stehen die 
Quellen, in denen eine solche Formulierung als Autocharakteristik, besser als Auto-
stereotyp oder gezielte Selbstdenunziation „Ich bin deutsch" zu finden ist oder als 
Heterostereotyp, als die Sicht von anderen, mit denen die betrachtete Person in einem 
Kommunikationszusammenhang steht. In beiden Fällen bedarf die referierende Ver-
wendung einer Erläuterung des Kontextes. Auf der anderen Seite können nationale 
Eigenschaftswörter als abstrakte, eher beschreibende und unterscheidende Kategorie 
von Historikern benutzt werden, wenn die Bedingtheit der Eigenschaft verständlich 
bleibt. Für den Wissenschaftler, insbesondere für den Historiker, gilt es daher zu 
unterscheiden und offenzulegen: 

1. Soll eine kurze Charakteristik gegeben und nur eine grobe Unterscheidung oder 
Abgrenzung ausgedrückt werden, ohne daß aus einem Eigenschaftswort wie 
„deutsch" konkretere Aussagen oder Schlüsse gefolgert werden; 

2. soll beschrieben werden, wie der einzelne oder eine Gruppe sich nach den Quellen 
selbst sah oder sehen sollte; oder 

3. soll beschrieben werden, wie andere das nach den Quellen sahen oder darstell-
ten. 
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Jede Zugangsweise wird die nationale Kategorie unterschiedlich verwenden und die 
Personengruppe anders abgrenzen. Auch wenn viele Personen unter alle drei Defi-
nitionen fallen mögen und damit der Eindruck entstehen könnte, es handle sich hier 
nur um sophistische Spielereien, rechtfertigt dies keinesfalls einen leichtfertigen 
Gebrauch nationaler Adjektive. Angesichts möglicher und historisch belegbarer kata-
strophaler Folgen der Verwendung eines national einordnenden Eigenschaftswortes 
ist ein bewußter und reflektierter Gebrauch mehr als angebracht. 

So banal es klingt, bei diesem Versuch, Wissenschaft und Sprachgebrauch zu ver-
binden, handelt es sich um ein Kernproblem wissenschaftlicher Erkenntnisfähigkeit, 
um das Beobachtungsparadoxon: Jeder Wissenschaftler kann nur etwas beobachten 
und beschreiben, wozu er im weiteren Sinne materiell und ideell selbst gehört; vor allem 
weil Sprache von der Gesellschaft, in der jeder Wissenschaftler agiert, und von deren 
Geschichte geprägt ist3. Das bedeutet, das eigene Wissen, die eigenen Assoziationen, 
die Bilder im Kopf sind nicht so, daß wir z. B. „deutsch" als eindimensionales Adjek-
tiv ähnlich einer physikalischen Eigenschaft (weiß) verwenden können. Ob man will 
oder nicht, jeder projiziert eigenes auf das Erkenntnisobjekt, auf ein Eigenschaftswort 
wie „deutsch". Da eigene Vorstellungen, von dem was „eigentlich deutsch" ist, stets 
vorhanden sind, halte ich es für unumgänglich zu fragen, was meine ich, wenn ich 
„deutsch" sage, und dies dem Gesprächspartner zumindest andeutungsweise offen-
zulegen. Anders als durch diese Reflexion ist das Dilemma nationaler Zuordnungen 
nicht handhabbar, da es grundlegend nicht lösbar ist. 

Nationale Kategorien sind aber nicht nur relativ, ihre gefährliche Potenz liegt viel-
mehr darin, daß sie fast regelmäßig für angebliche Kausalschlüsse verwendet werden 
- Kausalketten, die fast immer jeglicher Grundlage entbehren. Was folgt daraus, 
wenn ich weiß, daß jemand deutsch ist, sich so bezeichnet oder so bezeichnet wird? Je 
nach gewählter Definition oder Betrachtungsebene, daß er eine deutsche Staatsange-
hörigkeit hat, daß er die deutsche Sprache beherrscht, daß er sie als Kind in der Familie 
erlernte, daß er sich für einen Deutschen hält oder daß er von anderen einem deutschen 
Volk zugerechnet wird. Mehr nicht und auf keinen Fall alles zusammen! Sonst kommt 
es beabsichtigt oder unbewußt zu Folgerungen der Art: weil Person A deutsch ist, ist 
sie gut, tüchtig, aggressiv, schon immer so, schon seit Generationen so etc. Noch 
absurder wird es, wenn diese angeblichen Schlüsse umgedreht werden: Weil die Per-
son A so und so war oder das und jenes tat, muß er deutsch oder gerade nicht deutsch 
gewesen sein. Eine Methode, die von nationalen Geschichtswissenschaften um so 
lieber angewendet wird, je weiter sie in vornationale Epochen vordringt, aus denen 
logischerweise gar keine Selbstaussagen vorliegen können. 

Es ist daher notwendig, in einem solch sensiblen Gebiet vorsichtige Distanz zu 
wahren. So hilfreich die Gruppenbildung und Abgrenzung mittels einer nationalen 
Kategorie ist, so sehr die Differenz des Nationalen zu einer anderen Gruppe erklärende 
Qualität haben kann, so leicht entsteht aus der Abgrenzung eine erkenntnishindernde 
und folgenreiche Ausgrenzung. Ob der einzelne sich für einen Deutschen erklärte 

3 Dazu der Beitrag von Peter Heumos in dieser Konferenz und L u h m a n n , Niklas: Die 
Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M. 1990, sowie andere wissenschaftstheoretische 
Arbeiten Luhmanns. 



408 Bohemia Band 35 (1994) 

oder erklärt oder gar von anderen erklärt wird, kann nicht nur von verschiedenen 
historischen Bedingungen, sondern auch von kurzfristig wechselnden Umständen 
abhängen, mag sogar von Launen bedingt werden. Und daß in Lebensgefahr, aber 
auch unter anderen Pressionen oder gar für geringe Vorteile der einzelne die Nationa-
lität der Situation entsprechend wechselnd anzugeben bereit ist, kann als ebenso ver-
ständliche wie häufige Erscheinung konstatiert werden. Dazugehören wollen heißt 
aber nicht automatisch dazu gezählt werden, woraus die schwierige Beurteilung von 
Konversionen und Assimilationsprozessen erwächst. Die übliche Vorgehensweise bei 
nationalen Auseinandersetzungen, einzelne Personen und ganze Gruppen national zu 
vereinnahmen oder auszugrenzen, sollte von wissenschaftlicher Seite nicht übernom-
men werden, sondern distanziert und kritisch betrachtet werden. Der deutsche Anti-
semitismus gegenüber deutschnationalen Juden ist nur ein Beispiel für solch eine 
widersprüchliche und widersinnige Praxis. 

Zu diesem Problemkreis gehört die verführerische Gefahr der Verabsolutierung 
von Kategorien. Schließlich ist ja auch an einem weißen Pferd nicht alles weiß. Ob 
jedoch ein Individuum mit seinem Einverständnis oder gegen seinen Willen einer 
Nationalität zugeordnet wird, konnte und kann für diesen Menschen tödlich sein. Das 
20. Jahrhundert mit den nationalsozialistischen Judenverfolgungen und den momen-
tanen Kämpfen in Bosnien-Herzegowina, um nur zwei naheliegende Beispiele zu nen-
nen, weist genügend solcher Fälle auf. 

Allein daraus entsteht eine Pflicht für den Historiker, nationale Zuordnung nicht 
leichtfertig und stets reflektiert zu verwenden. 

Ich möchte somit noch über die These von Rudolf Jaworski hinausgehen, der schon 
den Begriff „unsere Geschichte" für äußerst problematisch und im Rahmen der 
Geschichtswissenschaft für nicht praktikabel erklärte, und möchte zusammenfassend 
betonen: Formulierungen wie „deutsch", „tschechisch" etc. sind äußerst vage und 
aussageschwach, sind in der Geschichtswissenschaft nur mit großer Vorsicht zu 
gebrauchen. Da eine oberflächliche Begrifflichkeit bei nationalen Kategorien grund-
sätzlich unvermeidlich ist, sollte besonders Wertungen und unreflektierte Assoziatio-
nen vermieden werden, sollten Relativität und die Grenzen der Komparation stets 
zum Ausdruck gebracht werden. Die Begriffe „deutsche Geschichte" oder „tschechi-
sche Geschichte" scheinen mir nicht nur äußerst problematisch und politisch leichter 
instrumentierbar zu sein als andere, sondern in wissenschaftlicher Hinsicht für 
die meisten Betrachtungsebenen aussagelos und entbehrlich4. Der Historiker kann 
eine „nationale" Zuordnung treffen und verwenden, wenn dies zur Vereinfachung 
der Kommunikation nötig ist, ansonsten sollte er sich auf die Quellen beziehen 
und deutlich machen, daß er die Sprache der Quellen benutzt. Aber selbst da, wo die 

4 Anders als es eine neue Mode in Deutschland vermuten läßt - die publizistisch erfolgreich 
„deutsch" sehr undifferenziert benutzt, so die Publikationsreihe „Deutsche Geschichte im 
Osten Europas" oder die für Sommer 1994 geplante Ausstellung „Deutsche im Osten" etc. 
- , gehört z.B. die Geschichte der Tschechen und anderer Völker der Habsburgermonarchie 
zur „deutschen" Geschichte des Jahres 1848 "benso wie die der Juden, Hugenotten, Roma 
und Sinti bzw. heute der in Deutschland lebenden Türken und Kurden zweifelsfrei Teil einer 
„deutschen Geschichte" sind. 
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Quellen den Begriff „deutsch" (tschechisch, französisch, polnisch, österreichisch . . . ) 
aufweisen, darf dies nicht als Indiz für das Vorhandensein dessen genommen werden, 
was der Historiker glaubt, daß es deutsch (tschechisch, französisch, polnisch, öster-
reichisch . . . ) sei. 

Um zum Ausgangspunkt zurückzukommen: „Sind oder waren die böhmischen 
Deutschen Deutsche?" Dazu läßt sich feststellen: 

Erstens ist es angebracht, die ursprünglich gestellte Frage „Waren die böhmischen 
Deutschen Deutsche?" ins Präsens zu übertragen, um das Problem und seinen 
Bedeutungswandel mit analytischer Distanz erfassen zu können und nicht einer 
vorgeblich objektiven historischen Deskription zu verfallen. 

Zweitens läßt sich die Frage der Gruppe provokatorischer Tautologien zurechnen, 
auf die es prinzipiell keine Antwort geben kann. 

Drittens sollte jeder Historiker, der als Wissenschaftler grundsätzlich zur Suche nach 
Antworten verpflichtet ist, auf eine derart allgemein gestellte Frage redlicher-
weise nicht antworten. 

Dies gilt auch für mich: Da ich weder weiß, um welche Person(en), zu welchem 
Zeitpunkt und in welchem Zusammenhang es sich bei der Frage handelt, da ich weder 
weiß, mit welcher Absicht, mit welchem Ziel und mit welchem Vorverständnis und 
Hintergrund, ja in welcher Erwartung die Frage gestellt wurde, und was aus einer 
Antwort gefolgert werden soll, ist es mir nicht möglich, eine Antwort zu geben -
gerade auf grund der unabweisbaren Relevanz und geschichtlichen Wirksamkeit natio-
naler Kategorien in der europäischen Geschichte der letzten 200 Jahre. Im einzelnen 
gäbe es für die Geschichte der böhmischen Länder mehr als tausend verschiedene Ant-
worten, auf die einzugehen aber die Zeit fehlt und hier kein Anlaß besteht. 
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Diskussionsbeitrag von DetlefB randes, Düsseldorf 

Ich werde nu r zu einem Teil der „Fragezeiche n zur letzte n Phas e des tschechisch -
deutsche n Zusammenleben s in den böhmische n Ländern " Stellun g nehmen , nämlic h 
zu einigen Aussagen über das Münchene r Abkommen , zur Rolle der Sudetendeut -
schen als Opfer ode r Täte r un d schließlic h zur Vertreibun g un d Zwangsaussiedlung . 

Münchener Abkommen 

Beim sog. 5. Plan , den Jaromí r Neča s nac h Pari s brachte , handel t es sich um Benešs 
verzweifelten Versuch , einen für die ČSR gerade noc h vertretbare n Kompromi ß zu 
finden . Er besteh t aus dre i Elementen : 

1. Gebiete , die vor den tschechoslowakische n Grenzbefestigunge n lagen, mi t knap p 
1 Mio . Sudetendeutsche r könnte n an Deutschlan d abgetrete n werden ; 

2. zusätzlic h müsse das Deutsch e Reic h run d 1 Mio . Sudetendeutsche r aufnehmen ; 
diese sollten also ausgesiedelt werden ; 

3. die restliche n 1-1, 2 Mio . Sudetendeutsche r könnte n in der ČSR bleiben , vor allem 
Demokraten , Sozialisten un d Juden . Diese s Dritte l entsprich t dem Antei l der 
Wähler , die sich 1935 für die demokratische n Parteie n entschiede n hatten . 

Mi t der Behauptung , mi t dem Münchene r Abkomme n hätte n die Großmächt e 
auf „di e bekannt e Absicht des Präsidente n Edvar d Beneš reagiert , territoriale n An-
sprüche n seitens Deutschland s zu entsprechen" , verkürz t die sudetendeutsch e 
Geschichtsschreibun g den 5. Plan auf das Elemen t der Abtretung . Andererseit s mach t 
die national-tschechisch e Historiographi e einen Fehler , wenn sie die Aussiedlungs-
plän e erst als tschechisch e Reaktio n auf die Errichtun g des Protektorat s Böhme n un d 
Mähre n un d die deutsche n Kriegsverbreche n beschreibt . Beneš jedenfalls antwortet e 
schon auf den Abbruch der Autonomie-Verhandlunge n nac h der Abtretun g der Sude-
tengebiet e am 17. Septembe r 1938 mi t dem Vorschlag eine r Teilaussiedlun g der Sude -
tendeutschen . Diese gehör t -  etwas ungena u formulier t -  zur tschechische n Alterna -
tive zu „München" . Di e Erfahrunge n der Kriegszeit waren es schließlich , die ihre Ver-
schärfun g un d Verwirklichun g ermöglichten . 

Zur Rolle der Sudetendeutschen als Opfer oder Täter in den Jahren 1938-1945 

1. Ein e Minderhei t der Sudetendeutschen , v. a. Sozialdemokrate n un d Kommuni -
sten , war zur Verteidigun g der demokratische n Republi k gegen „Hitle r un d Henlein " 
bereit . Nac h dem Verrat Frankreich s un d Großbritannien s un d der Zustimmun g der 
tschechoslowakische n Regierun g zur Annexio n der Sudetengebiet e wurde n sie zu 
Opfern . Ein Teil des sozialdemokratische n un d kommunistische n Funktionärskorp s 
floh ins Landesinner e Un d späte r ins Ausland . Viele Flüchtling e wurde n aber von den 
tschechoslowakische n Organe n wieder zurückgeschick t un d von der Gestap o verhaf-
tet . Im Laufe der siebenjährige n Besatzun g der abgetretene n Grenzgebiet e kame n 
ander e Opfer hinzu , vor allem katholisch e Geistliche . 
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2. Nur ein Drittel der deutschsprachigen Bevölkerung der böhmischen Länder 
stimmte im Mai 1935 für die traditionellen demokratischen Parteien, zwei Drittel 
dagegen für die Sudetendeutsche Partei. Besser als die aktivistischen Interessenpar-
teien könne eine nationale Sammlungsbewegung, glaubten sie, nationale und wirt-
schaftliche Zugeständnisse erzwingen. Die SdP verlor jedoch auch dann keine Wähler, 
als sich die Arbeitslosigkeit verringerte, die Partei sich öffentlich zur „deutschen Welt-
anschauung" bekannte und ihre Führung sich insgeheim verpflichtet hatte, der tsche-
choslowakischen Regierung unerfüllbare nationale Forderungen zu stellen. Bei den 
Kommunalwahlen im Mai 1938 erhielt sie sogar rund 90% der deutschen Stimmen. 
Diese Wahlentscheidung war Hitlers bestes Argument für die Anschlußforderung. 

3. Schon das Münchener Abkommen brachte Gebiete unter deutsche Herrschaft, in 
denen mehr als 700000 Tschechen lebten. Ihnen wurde keinerlei Minderheitenschutz 
gewährt. Etwa ein Drittel von ihnen floh, da sie politische Verfolgung, wirtschaft-
lichen Boykott, Verlust des Arbeitsplatzes und nationale Unterdrückung fürchteten. 
Die zurückgebliebenen Tschechen verloren alle kulturellen Einrichtungen bis auf die 
Volksschulen in überwiegend tschechischen Gemeinden. Alle tschechischen Vereine 
mit Ausnahme der freiwilligen Feuerwehr wurden aufgelöst. Alle Behörden amtierten 
ausschließlich in deutscher Sprache. Bis Mitte 1943 wurden 1500 Restgüter und 
„Kolonistenhöfe" der Bodenreform von 1920 eingezogen und an Deutsche vergeben. 
Zu Unrecht behaupten sudetendeutsche Autoren, der Reichsgau Sudetenland sei von 
Reichsdeutschen verwaltet worden: Auf den wichtigsten Posten der Gauverwal-
tung und der Partei saßen Sudetendeutsche. Partei- und staatliche Dienststellen des 
Sudetenlands setzten sich für eine „Abschiebung" von Tschechen aus ihrem Gau ins 
Protektorat ein. Es waren der Reichsminister des Innern und der Reichsprotektor, die 
solchen Plänen einen Riegel vorschoben, um eine Beunruhigung der tschechischen 
Bevölkerung im Protektorat zu vermeiden. Nur im ersten Monat von Heydrichs 
Herrschaft im Protektorat gelang es den Troppauer Behörden, 7000 tschechische 
Arbeiter mit ihren Familien aus ihrem Regierungsbezirk auszusiedeln. Auch gab es im 
Sudetenland keinen „Volksdeutschen Selbstschutz" wie in den „eingegliederten 
Gebieten" Polens, der unter der Führung reichsdeutscher SS-Offiziere zwischen 
20000 und 30000 Polen, besonders in Westpreußen, ermordet hat. 

4. Im Protektorat spielte Karl Hermann Frank, der ehemalige Stellvertreter Hen-
leins, als Staatssekretär und höherer SS- und Parteiführer, später als Staatsminister 
eine entscheidende Rolle. Seinen Einfluß machte er bis zum Dezember 1941 im Sinne 
einer Verschärfung der Tschechenpolitik, nach den ersten deutschen Niederlagen vor 
Moskau und dem Kriegseintritt der USA, für kriegswirtschaftlich begründete Zuge-
ständnisse an die tschechische Bevölkerung geltend. Denn die NS-Politik gegenüber 
Polen, Serben, Russen und Ukrainern hatte inzwischen so starken Widerstand provo-
ziert, daß die wirtschaftliche Ausbeutung der eroberten Länder gefährdet war. Auf 
gezielten Terror gegen die Widerstandsbewegung und zur Einschüchterung der 
gesamten Bevölkerung verzichtete er auch damals nicht, wie nicht nur Lidice zeigt. In 
den Augen der tschechischen Bevölkerung wurde der Sudetendeutsche Frank zum 
Symbol des verhaßten Besatzungsregimes. 
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Welchen Anteil Sudetendeutsche an der Protektoratsverwaltung hatten, ist bisher 
noch nicht systematisch untersucht worden. Jedenfalls wiesen der Reichsprotektor 
von Neurath und der Staatssekretär im Innenministerium Wilhelm Stuckart Franks An-
sinnen zurück, die Behörde des Reichsprotektors weitgehend mit Sudetendeutschen 
zu besetzen, und-entschieden, „daß das Gerippe des Protektorats [sie] unbedingt aus 
Beamten des Altreichs bestehen müsse". Deshalb kamen alle Abteilungsleiter in der 
Behörde des Reichsprotektors und 24 der 35 Oberlandräte aus dem Altreich, 4 aus 
Österreich und nur 7 aus den Sudetengebieten. Die ernannten deutschen Bürger-
meister und Bezirkshauptleute, deren Zahl unter Heydrich wuchs, stammten dagegen 
zumeist aus den Reihen der Sudetendeutschen. Deutsche aus dem Altreich besetzten 
auch die Führungspositionen in der Sicherheitspolizei und im Sicherheitsdienst. Das 
Gros ihrer „ehrenamtlichen Mitarbeiter" fanden diese jedoch in sprachkundigen 
Sudetendeutschen, darunter auch unter den Studenten und Dozenten der Prager 
Deutschen Universität. Der Sicherheitsdienst klagte schon im Sommer 1940 über die 
„Verbeamtung der deutschen Bevölkerung". 

Vertreibung und Aussiedlung 

Für die Entscheidung zur Zwangsaussiedlung der Sudetendeutschen spielte deren 
angebliche „Kollektivschuld" eine geringere Rolle als vielfach behauptet. Der Vor-
wurf der „Schuld" wurde in drei Zusammenhängen erhoben: 

Erstens wollte Beneš Wanzel Jaksch, dem emigrierten Führer der sudetendeutschen 
Sozialdemokratie, die Zustimmung zur Aussiedlung der „schuldigen" Sudetendeut-
schen, nämlich von 6-700000 „Nazis", der „gesamten Bourgeoisie, der pangermani-
schen Intelligenz und der dem Faschismus verfallenen Arbeiterschaft", also Vi der 
Deutschen Böhmens und Mährens, abringen. In Jaksch sah er damals den künftigen 
Führer der demokratischen und staatstreuen Restminderheit. Das Foreign Office 
warnte jedoch Beneš, die Aussiedlung mit der „Schuld" eines Teils der Sudetendeut-
schen zu begründen. Eden und Cadogan fürchteten, daß dieses Prinzip das eventuell 
wünschenswerte Ausmaß des Transfers begrenzen könnte. 

Zweitens unterschied Beneš zwischen der sofortigen „Vertreibung" von „schuldi-
gen" und der geordneten „Zwangsumsiedlung" weiterer Sudetendeutscher. In einer 
kurzen revolutionären Phase sollten bestimmte Kategorien von „Schuldigen" vertrie-
ben werden, wie Angehörige der Gestapo, SS-Formationen und Polizei, aber auch 
Lehrer, Rechtsanwälte und wirtschaftliche Nutznießer der Okkupation, hieß es in 
Benešs Memorandum an Stalin. Der Transfer der übrigen Deutschen, die keinen 
„direkten Anteil an den Aktivitäten gegen die Tschechoslowakei" gehabt hätten, solle 
gesetzlich vorbereitet und im wesentlichen innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen 
werden. Auf britische Vorhaltungen hin verzichtete das tschechoslowakische Memo-
randum vom November 1944 schließlich auf die Unterscheidung zwischen Schuldi-
gen, die „vertrieben", und anderen, die „organisiert" ausgesiedelt werden sollten. 

Drittens schrieb Beneš, daß die deutschen „Kolonisten" in Ost- und Südosteuropa 
sich zu einer „Fünften Kolonne" und zu einer Bedrohung für die betroffenen Staaten 
entwickelt hätten. Indem sie Henlein wählten, hätten sich zwei Drittel der Sudeten-
deutschen „schuldig" gemacht, verschärfte Ripka im Herbst 1942. Ein Jahr darauf 
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bezeichnete der tschechoslowakische Dienst der BBC die Sudetendeutschen sogar 
als „die Hauptschuldigen dieses Krieges". Und Ende 1944 erklärte Beneš, daß „das 
deutsche Volk sich wie kein anderes an der Welt schuldig" gemacht habe und deshalb 
bestraft werden müsse. 

In den diplomatischen Verhandlungen, die zuerst zur britischen, später amerikani-
schen und sowjetischen Zustimmung zur Zwangsaussiedlung führten, spielte die 
Frage der „Schuld" jedoch nicht die Hauptrolle. Die Hauptargumente für die 
Zwangsaussiedlung waren vielmehr: 

1. Der Versuch der Pariser Vorortverträge, die kleinen Siegerstaaten „Zwischen-
europas" auf Kosten Deutschlands und Rußlands, daneben auch Ungarns zu vergrö-
ßern und zugleich die Minderheiten zu schützen, sei gescheitert. Diese hätten sich als 
Sprengstoff innerhalb der Nachfolgestaaten erwiesen. 

2. „München", der Anschluß an Deutschland, dürfe sich nicht wiederholen. 
Durch die Aussiedlung werde Deutschland gehindert, „seine nationalen Minder-
heiten für seine pangermanistischen Ziele zu mißbrauchen". Die Nachmünchener 
Grenzen machten eine Verteidigung der Republik unmöglich und zerstörten die wirt-
schaftliche und verkehrsmäßige Einheit der böhmischen Länder. 

3. Gegen den Druck Deutschlands und in Zukunft vielleicht auch Rußlands müß-
ten die kleineren Nationalstaaten gestärkt werden, argumentierten die britischen 
Experten und das Foreign Office. Bestrebungen zu einer engeren Zusammenarbeit, 
möglichst in Form einer Konföderation, sollten gefördert werden. Eine nördliche 
Konföderation aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn könne ein Gegen-
gewicht zu Deutschland nur bilden, wenn sie über Ostpreußen, ganz Oberschlesien 
und das Sudetenland verfüge. Restdeutschland könne die Aufnahme der betroffenen 
3-7 Mio. Deutschen, über einen Zeitraum von 5-10 Jahren verteilt, verkraften. 

4. Im Dezember 1943 belohnte Stalin Beneš und seine Regierung für die Bereitschaft 
zur außenpolitischen Anlehnung an die Sowjetunion und zur Volksfront mit den Kom-
munisten mit seiner Zustimmung zur Zwangsaussiedlung der Sudetendeutschen. 

5. Zugeständnisse an die nationalen, besonders an die deutschen Minderheiten 
seien nach der Besatzungsherrschaft der Jahre 1938-1945 nicht zu verlangen. Im 
Gegenteil: „Where Heydrich and his like have ruled, no German life is likely to be 
safe after the war." Auf ihre zu erwartende nationale Unterdrückung würden die deut-
schen Minderheiten wiederum mit Irredentismus reagieren. 

Für die Tschechoslowakei hatte die Potsdamer Konferenz eine geringere Bedeutung 
als für Polen, dessen Grenzen noch festgelegt werden mußten. Die Entscheidungen 
zugunsten der Wiederherstellung der Vormünchener Grenzen waren schon früher 
gefallen. Die Vertreibung hatte ebenfalls schon vor Potsdam begonnen. Gegen den 
nationalen Radikalismus, der die Mehrheit der tschechischen Bevölkerung erfaßt 
hatte, den Präsident, Regierung und Parteien noch angeheizt hatten und der zu zahl-
reichen Ausschreitungen und Opfern unter der deutschsprachigen Bevölkerung der 
Tschechoslowakei geführt hatte, setzte die Konferenz allerdings die Forderung nach 
einer „humanen und geordneten" Durchführung des „Transfers". 
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Nichts war geschehen, was die Katastrophe hätte aufhalten können: kein militäri-
scher Staatsstreich, keine Revolution in Deutschland, auch kein überzeugender Akt 
des sudetendeutschen Widerstands und schließlich keine radikale Wende in der Politik 
der Großmächte. Dennoch war die Vertreibung und Aussiedlung von drei Millionen 
Menschen aus ihrer Heimat ungerecht. 
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Diskussionsbeitrag von Peter Heumos, München 

Mythos, Aufklärung, Identität 

Das Programm dieser Tagung1 möchte die Untersuchung tschechischer und deut-
scher Geschichtsbilder nicht als den Versuch verstanden wissen, aus solchen Denk-
figuren „objektive Wahrheiten" herauszufiltern. Die Befürchtung, die darin mit-
schwingt, ist berechtigt, denn gerade Diskussionen über die verschiedenen Erschei-
nungsformen nationaler Selbstdarstellung verfallen mit einer gewissen Zwangsläufig-
keit in eine Betrachtungsweise, die ziemlich unergiebig ist: Hier ist das Lieblings-
terrain der Barden der Großaufklärung, die dem Problem mit „Ideologiekritik", mit 
der Forderung nach „Entmythologisierung" und „kritischem Rationalismus" zu 
Leibe rücken, mit einer Art Dechiffrieroperation also, die von der Hoffnung lebt, 
durch Entlarvung und Diskreditierung offizieller Fassaden die traditionellen Wahr-
heitsideen freilegen zu können. Statt Ideologien als Symptom des Verlustes von glaub-
würdigem Sinn aufzufassen, kommt man jedoch vermutlich weiter, wenn das Mißver-
hältnis zwischen Wahrheit und Ideologie nicht unzureichendem ideologischen Den-
ken angelastet wird, sondern dem Überholtsein einer überlieferten Bestimmungsweise 
der Wahrheit von ontologischen Voraussetzungen her2. 

Was das heißt, wird deutlicher, wenn man sich vor Augen hält, in welcher Weise im 
Verlauf dieser Tagung mit dem Begriff des Mythos umgegangen worden ist. Wie kein 
zweiter von den Begriffen, die unsere Tagungsdiskussion beherrschen, scheint der des 
Mythos diejenigen, die ihn destruieren wollen, zu einer platten Ontologie zu ermun-
tern, die mit einer „zweiwertigen" Logik arbeitet, nämlich der von Sein und Schein, 
von Realität und Trugbild. Natürlich beruft man sich dabei auf Max Weber und seine 
These vom universalgeschichtlichen Prozeß der „Weltbildrationalisierung", der mit 
der Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft in Gang gekommen sei: Die kulturelle 
Überlieferung im Sinne jener Interpretationen, die die Welt, Natur und Geschichte im 
Ganzen erfaßten, zerfällt vor dem szientistischen Veto des modernen Wissenschafts-
systems. Nun setzt aber die Annahme eines universalgeschichtlichen Prozesses der 
Weltbildrationalisierung eine ebenso universalgeschichtliche Position im Hinblick auf 
die Gültigkeit von Rationalitätsstandards voraus - und die gibt es ohne (europäischen) 
Kulturimperialismus nicht. Es ist daher kein Zufall, daß die Weber-Rezeption gerade 
in diesem Punkt moderater geworden ist: „Rationalisierung" auf derjenigen Ebene, 
auf der sich die Menschen über Wert- und Handlungsorientierungen verständigen, 
könne, so heißt es neuerdings, auch „kontextgebunden" sein3. 

1 Der vorliegende Text deckt sich nur zu einem kleinen Teil mit meiner ursprünglichen Diskus-
sionsbemerkung zu der Prager Tagung. Die Thesen dieser Bemerkung standen - wie vor 
allem Winfried Eberhards Kritik klarmachte - auf wackeligen Füßen und mußten neu formu-
liert werden. 

2 L u h m a n n , Niklas: Wahrheit und Ideologie. Vorschläge zur Wiederaufnahme der Diskus-
sion. In: D e r s . : Soziologische Aufklärung 1.Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. 
6. Aufl. Opladen 1991, 54-65. 
H a b e r m a s , Jürgen: Die Einheit der Vernunft in der Vielheit ihrer Stimmen. Merkur 42/ 
467(1988)1-14. 
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De r Hinwei s auf den Kontex t ist hier deshalb wichtig, weil bei der Analyse von 
Mythe n meisten s so getan wird, als handel e es sich bei diesen lediglich um Denk -
muster , um „Kopfprodukte" , währen d für den Mytho s in der Ta t nicht s grundlegen -
der ist als die Einhei t von Kognitivem , Moralische m un d sozialer Praxis 4. U m zu zei-
gen, daß eine Betrachtungsweise , die mythisch e Vorstellunge n zum „Prä-Logischen " 
un d eine r durc h Wissenschaft überholte n Kindheitsstuf e des Denken s (un d Handelns ) 
rechnet , nich t von vornherei n die besseren Karte n hat , soll im folgenden ein zugegebe-
nermaße n ganz unbedeutendes , in der Sache aber aufschlußreiche s Ereigni s aus der 
Geschicht e der böhmische n Lände r des 19. Jahrhundert s von zwei ganz unterschied -
lichen Seiten beleuchte t werden . 

Im Frühjah r 1868 setzte in Böhme n (späte r auch in Mähre n un d Schlesien ) vor allem 
als Reaktio n auf den österreichisch-ungarische n Ausgleich von 1867 eine national e 
un d soziale Protestbewegun g ein , die sich rasch zur Massenbewegun g ausweitet e un d 
anfangs überwiegen d von der tschechische n bäuerliche n Bevölkerung , dan n zuneh -
men d auch vom tschechische n städtische n Kleinbürgertu m un d Teilen des industriel -
len Proletariat s getragen wurde . Di e eigentümlich e Aktionsfor m dieser Bewegung 
waren die nac h hussitische m Vorbild benannte n tábory, d.h . Volksversammlunge n 
unte r freiem Himmel , die an denkwürdige n Orte n der hussitische n wie tschechisch -
böhmische n Geschicht e überhaup t stattfanden . Auf eine r dieser Protestkund -
gebungen , die im Somme r 1869 im nordböhmische n Železn ý Brod (Eisenbrod ) abge-
halte n wurde , erschie n ein vermummte r Reite r un d überbracht e die Kund e von dem 
unmittelba r bevorstehende n Zerfal l des Habsburgerreiches , die von der Meng e mi t 
Begeisterun g aufgenomme n wurde 5 . 

Di e Geschicht e der ta^or-Bewegun g ha t ihre n festen, durc h wechselnd e Paradig -
men nich t erschütterte n Plat z in der tschechoslowakische n bzw. tschechische n Histo -
riographie . Di e marxistisch e Geschichtsschreibun g der fünfziger Jahr e sah in dieser 
Bewegung den endgültige n Durchbruc h der Massen zur tschechische n nationale n 
Bewegung: Di e industriell e Revolutio n hatt e jene sozialen Klassen hervorgebracht , 
die von nu n an im proletarische n Kamp f der tschechische n Bourgeoisi e ihre n Füh -
rungsanspruc h in der nationale n Bewegung streitig mache n sollten 6. Darstellunge n 
aus den achtzige r Jahren , die sich nich t ganz der „offiziellen " Historiographi e zurech -
nen lassen, hebe n für den Zeitrau m 1860-1870 den enorme n sozialen un d wirtschaft -
lichen Modernisierungsschu b der tschechische n Gesellschaf t hervor ; dieser erst 
ermöglicht e die Dynami k der nationale n Bewegung jener Zeit , die trot z ihre r Be-
rufun g auf das böhmisch e Staatsrech t „keineswegs in die Vergangenhei t gerichte t 
[war]", wie un s mit Nachdruc k versicher t wird 7 . Di e postkommunistische n Unter -

4 B o u r d i e u , Pierre : Entwur f einer Theori e der Praxis auf der ethnologische n Grundlag e der 
kabylischen Gesellschaft . Frankfurt/M . 1979. 

5 P u r š , Jaroslav: Tábory v českých zemích 1868-1871 [Die „tábory " in den böhmische n Län-
dern 1868-1871]. ČsČH 6 (1958) 234-266, 446-470, 661-690, hier 249. 

6 Ebenda690 . 
7 K o ř a l k a , J i ř í /Crampton , R.J. : Die Tschechen . In : Die Habsburgermonarchi e 1848— 

1918. Hrsg. von Adam Wandruszkaun d Pete r U r b a n i t s eh . Bd. HI/1 : Die Völker des 
Reiches . Wien 1980, 489-521, hier 504. 
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suchunge n schließlic h legen Wert auf die Feststellung , daß der Protestbewegun g der 
tábory nicht s von der „irischen " (un d das soll wohl auch heißen : vorindustriell -
irrationale n un d konservativen ) Spielar t des sozialen un d nationale n Radikalismu s 
anhaftete , daß sie vielmeh r in demokratisc h „geordneten " Bahne n verlief un d auf ein 
festumrissene s Ziel zusteuerte : auf die „Vollendun g des Aufbaus der moderne n tsche -
chische n Nat ion" 8 . 

Allen dre i Positione n sind zwei Denkmuste r gemeinsam . Ersten s suggerieren sie die 
Vorstellung , die historisch e Entwicklun g verlaufe unte r der Prämiss e eines Kontinu -
um s der Rationalisierun g der menschliche n Verhältniss e gleichsam als gerichtete r 
Selbstauf stufungsprozeß : De r Aufstieg des Proletariats , die gesellschaftliche Moder -
nisierun g un d die Nationsbildun g folgen - wie die unablässigen Verweise der Autore n 
auf das Hintersichlasse n prärationale r Lebenswelte n deutlic h mache n - zumindes t 
unbewuß t einer teleologisch gedachte n Bewegung. Zweiten s tu n die Autore n so, als 
sei die objektive Logik der Veränderunge n gesellschaftliche r Makrostrukture n jener 
Zei t unmittelba r auf die Eben e der subjektiven Logik sozialen Handeln s durchge -
schlagen : Di e Formierun g sozialer Klassen , Industrialisierun g un d gesellschaftliche 
Demokratisierun g fußten auf einem sozialen „Unterfutter" , das bereit s zur Zei t der 
tábory alle Voraussetzunge n mitbrachte , um den Verhaltensanforderunge n dieser 
Prozess e gerech t zu werden . 

Es ist klar, daß solche Interpretatione n mi t unsere m vermummte n Reite r nicht s 
anfange n können . Wo von ihm Noti z genomme n wird 9, erschein t er als äußerliche s 
„folkloristische s Dekor" , dem keine Bedeutun g beizumesse n ist. Andererseit s ist nu n 
aber gut belegt, daß der Inhal t der Nachricht , die der vermummt e Reite r der Volks-
versammlun g in Železn ý Brod überbrachte , durc h die gesamte tábor-Bewegang 
hindurc h ein keineswegs ephemere s Elemen t der kollektiven Wahrnehmun g un d des 
kollektiven Verhalten s der Volksmassen bildete : Di e Vorstellung , daß Österreic h 
unmittelba r vor dem Zerfal l stehe un d sich binne n kurze m ein gewaltiger Aufstand 
ereignen werde , beherrscht e zahlreich e Volksversammlunge n jener Zeit 1 0 . Unser e 
kritisch-rationale n un d modernisierungstheoretisc h geschulte n Autore n habe n sich 
hier freilich längst hinte r dem Rücke n des Volkes postiert : Fü r einen Aufstand un d 
das Auseinanderbreche n des Habsburgerreiche s bestande n damal s überhaup t keine 
realen Voraussetzungen , un d die Red e davon sei nicht s als Illusion , Fiktion , Ver-
wirrun g in unaufgeklärte n Köpfen 1 1. Dami t verbieten sie sich allerding s -  guten 
Gewissens , weil im Name n handfeste r Empiri e -  endgülti g den Blick darauf , daß 
genau an dieser Stelle, mit dem Topo s des „Aufstandes" , die mythisch-magische n 
Denkfigure n un d Weltbilde r der Volkskultur einer vorindustriell-traditionale n Ge -
sellschaft unübersehba r ins Spiel kommen . 

8 Křen , Jan : Konfliktn í společenství . Češi a Němc i 1780-1918 [Konflikt und Konsensus . 
Tscheche n und Deutsch e 1780-1918]. Prah a 1990,184-185 . 

9 P u r š : Tábor y 249. 
10 Z u m a n , František : Víra v rozklad Rakouska v době táborů [Der Glaub e an den Zerfall 

Österreich s in der Zeit der tábory]. Zvon 28 (1929) 408. 
11 P u r š : Tábor y 671-672. 
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Es ist oft darau f hingewiesen worden , daß die Schwierigkeit , die einzelne n Sinn -
element e vorindustrielle r Volkskulture n analytisc h voneinande r zu trennen , in der 
Sache selbst begründe t ist, weil ihre Denkmuster , Wahrnehmungsweise n un d Welt-
bilder in der Regel „unsicher e Abstraktionen " sind, eine Konsequen z der Tatsache , daß 
Entwicklun g un d inhaltlich e Ausformun g vormoderne r Volkskulture n auf der An-
wendun g eines ebenso einfache n wie unbestimmte n Muster s beruhen : dem der Analo-
gie 1 2 . Da ß der Topo s „Aufstand " bzw. „Zerfal l Österreichs " gerade 1868-1869 in den 
böhmische n Länder n in den Volksmassen so große Resonan z fand, hatt e in erster 
Linie dami t zu tun , daß eine „Analogie " zwischen realen ode r vermutete n Vorgängen 
außerhal b der böhmische n un d den Verhältnisse n in den böhmische n Länder n selbst 
gezogen wurde , die natürlic h nich t auf dem Kalkü l moderne r zweckrational-strategi -
scher Überlegunge n beruhte : Im Jahr e 1868 wurde die Bourbone n durc h einen Volks-
aufstan d aus Spanie n vertrieben , un d Gerüchte n zufolge, die gegen End e der sechziger 
Jahr e in Böhme n kursierten , stande n gewaltige Aufstände in den südslawischen 
Gebiete n des Habsburgerreiche s bevor 1 3, un d all dies verdichtet e sich zu dem Glau -
ben , daß sich auch in Böhme n bereit s die „Heer e sammelten" 1 4. Analogien in vorin-
dustrielle n Volkskulture n bringen das Entfernt e näher , aber nich t so na h heran , daß -
durc h die (möglicherweis e ernüchternde ) genaue Kenntni s der entfernte n Ereignisse -
die handlungsmotivierend e Kraft der Analogie verloren gehen könnte . Auf der Eben e 
der „Nachrichtenübermittlung " sind dahe r in diesen Volkskulture n „Sperren " einge-
baut , die dazu dienen , das mobilisierend e Elemen t des Visionären un d Geheimnisvol -
len zu erhalten : Die s ist die soziale Logik der Vermummun g des Reiter s auf dem tábor 
in Železn ý Brod . 

Dami t erfassen wir freilich nu r einen Zipfel des mythisch-vorindustrielle n Den -
kens, das in den tábory präsen t war. Aufschlußreic h für die hier diskutierte n 
Zusammenhäng e sind u.a . auch die Rechtsvorstellunge n der bäuerlich-kleinbürger -
lichen Schichten , wie sie in den Volksversammlunge n der sechziger Jahr e zum Aus-
druc k kamen . Es bleibt ziemlic h vordergründig , wenn ma n die Diskussio n über die 
staatsrechtliche n Forderungen , die auf den tábory erhobe n wurden , auf die Frag e ein-
schränkt , ob nu n das böhmisch e Staatsrech t in die Zukunf t ode r in die Vergangenhei t 
gewiesen habe 1 5 , solange dabei stillschweigend unterstell t wird, daß Rech t in jener 
Zei t im moderne n Verständni s durchwe g als positivierte s un d Formalrech t rezipier t 
wurde . Ebe n dies war nämlic h nich t der Fall . Da ß die Teilnehme r vieler Volksver-
sammlunge n dafür eintraten , Petitione n un d Resolutione n der tábory nich t im konsti -
tutionel l geregelten Verfahren dem böhmische n Landtag , sonder n dem Monarche n 

B p u r d i e u , Pierre : Sozialer Sinn. Kritik der theoretische n Vernunft . Frankfurt/M . 1993. 
160-161,453-454 . 
H e u m o s , Peter : Hussitisch e Traditio n und Volkskultur in Böhme n im 19. Jahrhundert . In : 
Jan Hu s und die Hussite n in europäische n Aspekten. Vorträge von Františe k Smahel , Ferdi -
nand Seibt, Jiří Kořalka , Pete r -Heumo s und Michae l Müller gehalten anläßlich des Kollo-
quium s im Studienzentru m Karl-Marx-Hau s Trier am 22. Septembe r 1986. Mit einer kom-
mentierte n Dokumentatio n von Han s Pelger im Anhang. Trier 1987, 75-91, hier: 88 (Schrif-
ten aus dem Karl-Marx-Hau s Tier 36). 
P u r š : Tábory 672 Anm.262 . 
K o ř a l k a / C r a m p t o n : Die Tscheche n 504. 
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als dem zuständige n Adressaten der Beschwerde n des Volkes zuzuleiten 1 6, ist nich t 
nu r ein Hinwei s darauf , daß der säkulare Emanzipationsproze ß des Bürgertum s von 
personaler , d.h . magisch-geblütsrechtlic h fundierte r Herrschaf t im Volk zunächs t 
keineswegs umfassen d mitvollzoge n wurde . De r „Kaiserglaube" , eine r der sehr alten 
Topo i in den quasi-politische n un d sozialen Weltbilder n der vorindustrielle n Volks-
kultu r que r durc h Europa 1 7 , läßt auch erkennen , daß Rech t hier imme r noc h im Ver-
ständni s „vorrationaler " Gesellschafte n gedach t wurde , d.h . als eine moralisc h fun-
diert e Interaktion : Es ist die „Güte " des Monarchen , die Rech t garantiert , das zugleich 
imme r „altes " Rech t ist, d.h . ungesetzte s un d ungeschriebenes , also Gewohnheits -
recht 1 8. 

Greife n wir noc h ein letzte s Momen t heraus , nämlic h den Freiheitsbegrif f des Vol-
kes in jener Zeit , der vom Freiheitsbegrif f der beginnende n bürgerliche n politische n 
Kultu r klar unterschiede n ist un d auf die chiliastische n Freiheitsvorstellunge n in den 
Volksbewegungen vergangene r Jahrhundert e verweist. In der Ta t ist die Rezeptions -
schrank e gegenüber abstrakte n verfassungstheoretische n Konzeptione n von Freihei t 
in den Volksmassen der tábory unschwe r auszumachen : Ih r Freiheitsbegrif f mein t 
nicht , jedenfalls nich t überwiegend , die relativen , bedingte n rechtliche n Freiheite n 
der Anfänge des konstitutionelle n Zeitalters , wofür ja die sechziger Jahr e des W.Jahr -
hundert s in den böhmische n Länder n wie in Österreich-Ungar n überhaup t stehen , 
nich t die in Paragraphe n gefaßten Freiheite n wozu, sonder n die unbegrenzt e Freihei t 
von: Di e Welt, die nac h dem bevorstehende n Zerfal l Österreich s entstehe n sollte, 
konnt e jedenfalls nu r als radika l veränderte , mi t den bestehende n gesellschaftliche n 
Verhältnisse n nich t vermittelt e „Gegenwelt " gedach t werden . Was im späten 18. Jahr -
hunder t der Erlösungstopo s der „böhmische n Freiheit " war, auf die die aufständi -
schen mährische n Bauer n des Jahre s 1775 in den Wirtshäuser n ihre Trinksprüch e aus-
brachten 1 9, das ist in den späten sechziger Jahre n des 19. Jahrhundert s die Vision 
„Amerika " unte r den proletarisierte n un d radikalisierte n städtische n Unterschichte n 

H e u m o s , Peter : Agrarische Interesse n und national e Politi k in Böhme n 1848-1889. Sozial-
ökonomisch e und organisatorisch e Entstehungsbedingunge n der tschechische n Bauernbe -
wegung. Wiesbaden 1979,47 (Quellen und Studien zur Geschicht e des östlichen Europ a 11). 
Vgl. beispielsweise für Vorderösterreic h im 16. Jahrhunder t Claudi a U lb r i ch :De r Charak -
ter bäuerliche n Widerstand s in vorderösterreichische n Herrschaften . In : Aufstände, Re-
volten, Prozesse . Beiträge zu bäuerliche n Widerstandsbewegunge n im frühneuzeitliche n 
Europa . Hrsg. von Winfried Schu lze . Stuttgar t 1983,202ff. (Geschicht e und Gesellschaft . 
Bochume r Historisch e Studien 27). -  In Böhme n erklärten die aufständische n Bauern des 
Jahre s 1775 immer wieder, daß sie „nu r Got t und dem Kaiser zu gehorche n hätten " und in 
ihrem Kampf gegen die Feudalherre n alle Instanze n überspringe n und sich „direk t an den 
Kaiser wenden " würden . Vgl. Pramen y k nevolnickém u povstání v Čechác h a na Moravě v 
roce 1775 [Quellen zum Aufstand der leibeigenen Bauern in Böhme n und Mähre n im Jahr 
1775]. Hrsg. von Jaroslav Toege l , Josef P e t r á ň u.a . Prah a 1975, Dokumen t Nr . 89 und 
1504. 
Nebe n der bäuerliche n Bevölkerung galten Rechtsvorstellunge n dieser Art vor allem für 
breite Schichte n der Handwerksgesellen . Vgl. H e u m o s , Peter : Bruderlad e und proletari -
scher Tabor . Soziale Bedingunge n von Organisations - und Aktionsforme n tschechische r 
Kleingewerbe-Arbeite n in Böhme n 1850-1870. VSWG 69 (1982) 339-372. 
Pramen y k nevolnickém u povstání 1975, Dokumen t Nr . 548. 
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in Böhmen20: das Synonym für eine glückliche Welt mit entschieden weniger Placke-
rei und erheblich besserem Lohn. Offensichtlich besaß die vorindustrielle Welt auf-
grund ihrer Erfahrung des nahezu völligen Ausgeliefertseins an die Natur und unter 
den Bedingungen einer stationären Ökonomie mit ihren eher zyklischen als linear-
offenen Welt- und Zeitvorstellungen21 keine Möglichkeit, gesellschaftliche Verände-
rungen anders zu denken als durch den plötzlichen Umschlag in eine gänzlich neue 
Qualität, von der man sich überhaupt kein Bild machen konnte: In „revolutionärer" 
Stimmung sangen die Volksmassen auf den böhmischen tábory die Marseillaise, aber 
auch die Hymne des russischen Zarenreiches22. 

Die Destruierung mythischen Denkens durch teleologisch-kritisch-aufklärerische 
Geschichtstheorien - sie mögen, wie an unseren Beispielen angedeutet, dem Olymp 
der klassenlosen Gesellschaft, der vollrationalisierten Industriegesellschaft oder der 
modernen Nationsbildung zustreben - könnte sich darauf berufen, daß der historio-
graphische Nachvollzug subjektiver sozialer Logik am Ende dazu führt, daß man 
erneut in historistische Erklärungsfallen tappt23. Auf der anderen Seite wird eine 
Geschichtsschreibung, die mythisches Denken - wie gezeigt - nur eliminiert und ver-
drängt, aber nicht begrifflich erfassen und verarbeiten kann (auch wenn es an Rezep-
ten hierfür vorerst noch mangelt), ihres überschwänglichen Erkenntnisanspruches 
nicht froh werden: Die vielen alten Götter, die sie entzaubert, wegrationalisiert und 
qua aufklärerischer Vernunft zur Strecke gebracht zu haben glaubt, entsteigen in 
Gestalt unpersönlicher Mächte ihren Gräbern, um abermals Gewalt über unsere 
Lebensverhältnissse und nicht zuletzt auch über die Kategorien der Wissenschaft zu 
gewinnen, wie es Max Weber - in einer gewissen Distanz zu seinem eigenen Werk -
gesehen hat. 

Ist es also nicht an der Zeit, die Fixsterne der primären Aufklärung - sie heißen Indi-
viduum, Identität, Wahrheit, Wirklichkeit, Ratio, Wissenschaft, Technik etc. - vom 
Himmel zu holen und ein paar Nummern kleiner zu machen? Seit zwei Tagen reden 
wir auf dieser tschechisch-deutschen Tagung über tschechische und deutsche 
Geschichtsbilder, und ich bin ganz sicher, daß diese Veranstaltung als ein weiterer 
Beitrag zum „Dialog" über die nationalen Grenzen hinweg in die Annalen eingehen 
wird. Ist sie wirklich ein Dialog? Seit zwei Tagen kreist unsere Diskussion geradezu 
obsessiv um Probleme der Identität, und das heißt auch - welche gelehrte Definition 
wir für diesen Begriff immer bereithalten mögen - um Ab- und Ausgrenzung, um die 
Aufrechterhaltung des Großfassaden-Ich, um den biographischen Käfig der Exklusi-
vität. Wie wäre es, wenn wir es statt mit Identität einmal mit der Neugier auf das 
Anderssein des anderen versuchen würden, mit dem skeptisch-ironischen Revidieren 
von Selbstbildern, mit der Offenheit für Gegenteiliges, für Unvermutetes, Unverein-

H e u m o s : Bruderlade und proletarischer Tabor 372. 
P o 1 a n y i, Karl / A r e n s b e r g, Conrad M. /Pea r son , Harry W. (Hrsg.): Trade and Mar-
ket in the Early Empires. Economies in History and Theory. 2. Aufl. New York 1965. 
H e u m o s : Bruderlade und proletarischer Tabor 372. 
G r o h , Dieter: Kollektives Verhalten vom 17. bis ins 20.Jahrhundert: Wandel der Phäno-
mene, Wandel der Wahrnehmung oder überhaupt kein Wandel? In: Ders. : Anthropologi-
sche Dimensionen der Geschichte. Frankfurt/M. 1992, 237-266. 
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bares? Den Barden der Großaufklärung, von denen ich eingangs gesprochen habe, ist 
entgegenzuhalten, daß auch ihr Begriffsapparat möglicherweise historisch relativ ist. 
Jene Art von „ratio", an der sie - wie gezeigt - die Mythen vergangener Zeitalter 
genüßlich aufzuspießen pflegen, lebt zwar von der Evidenz der Grundkategorien der 
modernen Industriegesellschaft, die lokales Geschichtsbewußtsein, subjektive soziale 
Logik und kulturelle Sonderentwicklungen in einem global vereinheitlichenden Infor-
mationszusammenhang mediatisiert. Aber es ist ja keine Neuigkeit - und insofern bin 
ich dem Verdacht enthoben, hier in dunkles Geraune über das kommende Endzeit-
alter verfallen zu wollen - , daß die lineare Steigerung der Rationalisierung, die die 
moderne Industriegesellschaft verlangt, insofern fragwürdig wird, als die Bestands-
grenzen des modernen industriegesellschaftlichen Systems allmählich in Sicht 
kommen. Was dann bleibt, ist eine „Rationalitätsreform" - auch für die kategoriale 
Ausstattung der Geschichtswissenschaft. 
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Diskussionsbeitrag von Václav Ku ra l, Prag 

Di e These n un d Antithese n zur vierten Diskussionsrund e (siehe „Thesen" ) sind 
ander s formulier t un d zahlreiche r als die übrigen . Auf alle eine Antwor t zu suche n 
würde fast bedeuten , wie vor Gerich t auszusagen : Di e erste Frag e -  ja, die zweite -
nein usw. So eine Antwor t ist aber nich t möglich , un d deshalb beschränk e ich mich 
nu r auf einige Fragen . 

Vor allem: De r vorliegend e Fragenkatalo g ist in seiner Gesamthei t anregend , sind 
aber einige Formulierunge n nich t ein wenig suggestiv? (z. B. 2b, 5b) Un d fehlt ihne n 
nich t etwas? Ich glaube ja, es fehlt sogar die zentral e Frage : Warum kam es eigentlic h 
zur letzte n Phas e des tschechisch-deutsche n Zusammenleben s in den böhmische n 
Länder n (wie der Tite l unsere s Panel s lautet) , un d warum nah m sie einen so katastro -
phale n Verlauf? Mußt e es vielleicht dazu kommen , weil die ČSR den Sudetendeut -
schen deren nationale s Leben unmöglic h macht e ? Ode r konnte n sie sich in ihre r natio -
nalen Gestal t erhalte n un d weiterentwickeln ? Un d noc h dazu : War ihre Stellun g in der 
von ihne n verurteilte n ČSR besser ode r schlechte r als dan n im erträumte n Großdeut -
schen Reich ? Darübe r aber später . 

Nu n eine weitere Bemerkung : Ich denke , daß im Widerspruc h zu allen übrigen Dis -
kussionsrunden , die gegen eine national e Begrenzthei t der Geschichtsschreibun g 
gerichte t sind, die Frage n im vierten Pane l eben nu r ode r fast ausschließlic h durc h 
national e Aspekte der tschechisch-deutsche n Beziehun g bestimm t werden . Es fehlt in 
ihne n der Gegensat z des Kampfe s zwischen Demokrati e un d Hitler s Totalitarismu s 
als Faktor , der dem nationale n Fakto r gleichwerti g ist, es fehlt in ihne n der Gegensat z 
zwischen dem Leben in Kriegs- un d dem in Friedenszeiten , dessen menschlich e un d 
soziale Dimensione n un d die wechselseitigen Zusammenhäng e zwischen diesen dre i 
Faktoren . Alle waren aber wirksam, un d unser e Diskussio n sollte sie einschließen . 

Im weiteren Text möcht e ich mic h scho n frei un d direk t zu einigen un s gestellten 
Frage n äußern . 

Zunächs t zu r ersten Frage : De r Zerfal l Österreich-Ungarn s bracht e Ostmittel -
europ a nebe n verschiedene n Vorteilen (Schut z un d Heranreife n der Natione n in 
„ihren " Staate n u. ä.) auch ernstzunehmend e Nachteile , un d ich denke , daß diese 
sogar überwogen . Ostmitteleurop a wurde meh r als zuvor Objekt der Rivalitä t zweier 
benachbarte r Riesen , woran nich t einma l die veränderte n Zeitumständ e etwas zu 
änder n vermochten ; das Objekt eine r Rivalität , über die schon Palack ý un d Šmera l 
Befürchtunge n äußerten . So wurde es die Hauptbeut e un d das Hauptobjek t der Impe -
rien Hitler s un d Stalins . Da s ist ein Memento , durc h das die Vergangenhei t auch zur 
Gegenwar t spricht , die sich der Vergangenhei t gegenüber nich t so schwerhöri g beneh -
me n sollte, wie dies oft bei un s geschieht . Diese Problemati k ha t auch viele Teil-
aspekte von besondere r Wichtigkeit , wie z.B . die Zerschlagun g eines großen Wirt-
schaftsraume s un d die Umkeh r der historische n Tenden z zur Schaffun g großer über -
nationale r Einheiten . Die s erkannt e bei un s bereit s Palack ý un d wird ja auch in der 
Gegenwar t so sehr aktualisiert . Di e Tschechen , respektive die tschechisch e Politik , 
hatte n an den durc h den Zerfal l Ostmitteleuropa s entstandene n Probleme n sicherlic h 
ihre n Anteil . Jedoc h beruh t die Hauptursach e dieses Zerfalls nich t auf subjektiven 
Entscheidungen , sonder n eher darauf , daß diese Entwicklun g ein Teil des allgemeine n 
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auf nationale und staatliche Emanzipation zielenden historischen Trends war, der 
gegen eine modernere, ökonomisch und rational bedingte Integrationstendenz wirkte 
und bis jetzt noch wirkt. Letztere ist zwar wirksam und perspektivenreicher, dennoch 
kommt sie mit ihrer Rivalin irgendwie nicht zurecht: So zerfielen das Osmanische 
Reich, Österreich-Ungarn, das britische, französische und weitere Kolonialimperien, 
es zerfielen die Sowjetunion und ihr Satellitensystem, bevor sie überhaupt zu ihrer 
vollen Reife gelangen konnten, es scheiterte auch der Versuch einer nationalsozialisti-
schen Integration Europas, Jugoslawien zerfiel, ja sogar die kleine „Integration", wie 
es die Tschechoslowakei war. Das ist aber noch nicht genug. Durch Probleme der 
Desintegration wird Indien erschüttert, Kanada, Belgien und vielleicht noch einige 
weitere Staaten sind bedroht; darüber, was aus Afrika und China wird, können wir bis 
jetzt nur Spekulationen anstellen - sicher aber nicht ohne Befürchtungen. 

Obwohl heute schon rationale Überlegungen siegen sollten, drohen Prozesse der 
Desintegration gerade in unserer Zeit ungeheure Schäden anzurichten, wenn sie zu 
Gliedern einer unheilvollen Kette werden und dazu noch solche Phänomene wie z.B. 
die Massenvernichtungswaffen und die Ideologie des islamischen Fundamentalismus 
hinzutreten. Gegenüber der Tendenz zur Desintegration dürfen wir nicht unvorsich-
tig und unkritisch sein - weder heute oder gerade besonders heute, noch „damals". 

Der Zerfall Österreich-Ungarns und die Entstehung der Tschechoslowakei (um 
zum unmittelbaren Thema zurückzukehren) sind Teil einer Serie historischer Ent-
wicklung, die zur mitteleuropäischen, respektive auch europäischen Desintegration, 
und zwar auch mit den dazugehörigen negativen Begleiterscheinungen, geführt hat. 
Das ist eine objektive Tatsache, die wir wohl heute eingestehen müssen. Geht es aber 
nur darum, daß der tschechischen Politik, personifiziert durch Masaryk, eine Art 
nationalistische „Fehlkonstruktion" eingefallen ist? Das wäre ein großer Irrtum und 
würde eine Vereinfachung bedeuten. 

Die, die das behaupten, verstehen nicht oder wollen nicht zugeben, daß der große 
geschichtliche „Zug" zu den Nationalstaaten als Gipfel der nationalen Bewegung im 
gegebenen Stadium eine große geschichtsmächtige Kraft war, die zur Historie, aber 
auch zur Politik der damaligen Zeit organisch dazu gehörte und, ob es uns nun gefällt 
oder nicht, ihre Berechtigung und Tauglichkeit bewies, und zwar durch eine große 
Serie nationaler Emanzipationen, durch den Zerfall anorganischer, ja Unterdrücker-
staaten und damit durch die Restrukturierung der europäischen Landkarte (und nicht 
nur dieser). 

Selbstverständlich hängt es vom subjektiven Faktor ab, davon, wie eine bestimmte 
Politik diese Tendenz begreift, wie sie damit umgeht und ob sie sie verwirklicht. Aber 
hier darf man nicht nur die beschränkte Sicht des Nationalismus „desintegrierter" 
Völker kritisieren, sondern auch die der großen Nationen, die über übernationale 
Konglomerate herrschen. Eben von deren Fehlern, von dem Unverständnis, welch 
großes Gewicht und welche Bedeutung die Emanzipationsprozesse der „kleinen" 
haben, hängt in der Regel der Sieg der „Kleinen" und der Zerfall all jener großen Kom-
plexe ab, die wir hier angesprochen haben. 

Sicherlich muß ich nicht erklären, daß dies auch der Fall des tschechischen „Aus-
marschs" aus dem Habsburger Reich war, eines Ausmarschs, der erfolgte, nachdem 
aus einer Reihe von Ursachen, (von denen wir hier wenigstens die Unfähigkeit 
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Österreich-Ungarn s zur Föderalisierun g un d im Gegenzu g die große Fähigkeit , die 
Konflagratio n des Erste n Weltkriegs zu entfachen ) die Tscheche n aus der uralte n 
Monarchi e buchstäblic h ausgestoße n waren . Bei den Slowaken komm t noc h eine 
direkt e Bemühun g hinzu , sich vor dem drohende n Untergan g ihres Volkes zu retten . 

Auf Grun d der angedeutete n objektiven un d subjektiven Ursache n setzte also die 
tschechisch e Politi k in der als Kriegsfolge sich ergebende n Situatio n die Entstehun g 
der Tschechoslowakische n Republi k durch . Ich will hier nich t ihre n demokratische n 
Charakte r verteidigen ; dami t würde n wir, so denk e ich , Eule n nac h Athen tragen . Es 
war bestimm t keine vollkommen e Demokrati e (welche ist scho n vollkommen?) , aber 
sie war eine Demokrati e auf ansehnliche m Niveau , die sich in der ČSR auch noc h dan n 
hielt , als in allen mitteleuropäische n Staate n un d vor allem in Deutschlan d totalitär e 
un d autoritär e Regim e gesiegt hatten . 

Ihr e Achillesferse war wahrlich das Nationalitätenproblem , nämlic h der ungelöst e 
Widerspruc h zwischen dem Nationalstaat , „amtlich " zum kämpferische n Flüge l des 
tschechische n Nationalismu s erklärt , un d dem faktischen Nationalitätenstaat . Über -
gehen wir den Umstan d (sons t allerding s nich t zu übersehen) , daß in direkte r Nach -
barschaf t ein schlimmere r Nationalismu s als der tschechisch e herrschte , der sogar die 
Gestal t eines „Zucht-Nationalismus " annahm , wie ihn F.X . Salda nannte . Komme n 
wir stat t dessen zur Frage zurück , die, wie ich eingangs schon gesagt habe , im Tite l 
unsere s Panel s fehlt , d. h. , ob bei dem Stan d der Dinge , wie sie in der Tschechoslowa -
kei vorherrschten , sich die Sudetendeutsche n nationa l erhalte n un d entwickel n konn -
ten ode r nicht , ode r ob sie gezwungen waren , ihre n Ausweg in der Sezession un d im 
Anschlu ß an die Hitlerdiktatu r zu suchen . 

Da s erste Argument , das bei der Begründun g jener zweiten Variant e eine Rolle 
spielte un d spielt, ist die Frag e der Selbstbestimmung . Di e Selbstbestimmun g eines 
Volkes stöß t natürlic h auf die Selbstbestimmun g eines andere n Volkes. Ich denk e 
nicht , daß , wenn hinsichtlic h der Erfahrunge n un d Ergebnisse des Erste n Weltkriegs 
die Selbstbestimmun g der sudetendeutsche n „Volksgruppe " so, wie sie sich ihre poli-
tische n Repräsentante n vorstellten , nich t möglich war, jede ander e Lösun g eine „Fehl -
konstruktion" , eine unannehmbar e Unterdrückung , eine Herausforderun g zur Zer -
störun g der ČSR im Rahme n des Kampfe s für die Revision des „Versailler Diktats " 
war. Es bestehe n doc h nich t nu r maximalistisch e Lösungen , sonder n im Rahme n eines 
Kompromisse s auch annehmbare , besonders , wenn es nich t gerade um das Volk, son-
dern um eine Minderhei t geht . Di e Stellun g der Sudetendeutsche n in der ČSR war 
zwar nich t ideal , aber erträglich . Außerde m kam es währen d der 20 Jahr e un d trot z 
verschiedene r Fehle r auf beiden Seiten allmählic h zu eine r tschechisch-deutsche n 
Annäherung , für die der Erfolg aktivistische r Parteie n in dre i Wahlen un d der Aufstieg 
deutsche r Ministe r in die Prage r Regierun g bezeichnen d waren . Diese Entwicklun g 
ließ wenigstens einen Teil der tschechische n Politiker , besonder s der jüngeren , die 
Möglichkei t eine r deutsche n Autonomi e -  kulturell , schulisch , ja vielleicht auch terri -
toria l ode r persona l -  in Betrach t ziehen . Hätt e es den Versuch der Sezession in den Jah -
ren 1918-19 un d den anfangs energische n Lodgmann-Negativismu s nich t gegeben, 
die beide dem intransigente n tschechische n Nationalismu s (Kramář , Stříbrný ) in die 
Händ e arbeitete n un d im tschechische n Bewußtsein die Spur einer dauernde n Angst 
davor zurückließen , daß die sudetendeutsch e Autonomi e nu r eine versteckt e Vor-
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bereitun g eines weiteren Abtrennungsversuch s sei, dan n hätt e der Fortschrit t bei der 
gegenseitigen Annäherun g möglicherweis e größer ausfallen können . Er hätt e wenig-
stens Umfang , Leichtigkei t un d Geschwindigkei t des Übergang s der Sudetendeut -
schen zu Henlei n un d Hitle r erschwere n können . 

Im großen un d ganzen war aber der Tren d der tschechisch-deutsche n Beziehun g in 
den zwanziger Jahre n positiv, un d trot z häufigen Schlagabtausche s im Parlamen t un d 
überflüssiger „Nadelstiche " spiegelte er die Tatsach e wider, daß die Stellun g der Sude -
tendeutsche n un d Karpatendeutsche n in der ČSR , wenn auch nich t ideal, so doc h 
anständig , demokratisc h un d für sie annehmba r war. Sie hatte n gleiches Staatsbürger -
rech t einschließlic h des geheimen , gleichen un d direkte n Wahlrechts , ergänz t durc h 
das gesetzliche Verbot der Entnationalisierun g un d eine gerecht e Vertretun g im Parla -
men t (sogar ein bißche n besser als „unte r Österreich s Zeiten") ; sie entginge n den dra -
stischen Folge n der deutsche n Nachkriegskris e un d der katastrophale n Inflatio n un d 
hatte n ihre n Antei l an der hohe n tschechoslowakische n Konjunktu r in der zweiten 
Hälft e der zwanziger Jahre ; sie hatte n ein Schulwesen , das mi t dem Nivea u des Schul -
wesens „de s tschechoslowakische n Staatsvolks" vergleichbar war un d ihne n die Bil-
dun g der jungen Generatio n in der Nationalsprach e zusicherte , un d sie verfügten über 
ein weitgespannte s Net z kulturelle r Einrichtungen ; als einzige der mitteleuropäische n 
Minderheite n nah m ihre Zah l ständi g zu. Die; s war keine ideale Stellung : es fehlten 
kollektive Minderheitenrechte , die Bodenrefor m verlief zu Ungunste n der deutsche n 
Landwirte , die Deutsche n waren im staatliche n Beamtenappara t unterrepräsentiert , es 
herrscht e auch No t usw. Im großen un d ganzen konnte n sie aber als Volksgruppe exi-
stieren , sich entwickel n un d sich schließlic h zu eine r Konzeptio n ihre r historische n 
Berufun g als Bindeglied zwischen slawischer un d germanische r Welt durcharbeiten , 
wobei die Hoffnunge n auf die Überwindun g ihre r schwache n Stellun g un d die Durch -
setzun g als „zweite s Staatsvolk" wuchsen . Wir werden in Mitteleurop a (von Deutsch -
land ganz zu schweigen) nu r schwer eine national e Minderhei t finden , dere n Stellun g 
besser war als die Stellun g der Sudetendeutsche n in der ČSR . 

Erst die große Wirtschaftskris e der dreißiger Jahr e verschlechtert e ihre Situatio n 
zusehend s -  einerseit s durc h ihre sozialen Folgen , für Deutsch e aus Böhme n un d 
Mähre n viel rauhe r als für die Tschechen , andererseit s durc h ihre n Einflu ß auf die 
rasche Entwicklun g der Begeisterun g für Hitlerdeutschlan d einschließlic h der Ent -
scheidung , das Leben in der ČSR gegen ein Leben in einem großdeutsche n un d am 
„Zucht-Nationalismus " orientierte n Reic h Hitler s einzutauschen . Un d hier entsteh t 
die Frage , die in dem un s vorliegende n Verzeichni s fehlt , die ich aber für wesentlich 
halte : War diese gesamte geschichtlich e Transaktio n notwendi g un d für die Sudeten -
deutsche n selbst besser ode r schlechter ? 

Wenn wir diese Frag e bloß aus nationale r Sicht beleuchten , war dies für sie sicher -
lich ein Sieg (wenn auch durc h die Einschränkun g der Stammeseigentümlichkei t un d 
die Umwandlun g des Sudetengau s in einen Musterga u des Reich s abgeschwächt) . 
Ma n darf aber nich t übersehen , was oft der Fal l ist, daß dieser national e Sieg auch 
Niederlage n enthielt : Di e Sudetendeutsche n tauschte n ihr Leben in einem demokrati -
schen (wenn auch „tschechischen" ) Staat gegen ein Leben in einer totalitäre n Despoti e 
ein, was sich an ihne n in Kürz e schlimm , ja teilweise blutig räche n sollte. Di e Hitler -
Diktatu r trieb sie von einem zwar schwierigen , aber doc h friedliche n Leben in ein 
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Leben im Krieg. Da s führt e zu tiefgehenden  Veränderunge n ihre r existenziellen , alltäg-
lichen Bedingungen . De r Krieg trieb Hunderttausend e von Sudetendeutschen , wohl 
gemerk t aus den besten Jahrgängen , in die Schlachtfelde r der westlichen un d östliche n 
Kriegsschauplätze , wo ca. 200000 fielen, weitere Hunderttausend e verwunde t wur-
den un d weiteres Kriegsleid erlebten . De r modern e total e Krieg dran g aber auch in 
Gestal t von Versorgungsschwierigkeiten , Fliegerangriffen , Gefangenen , Konzentra -
tionslager n usw. direk t in sudetendeutsche s Gebie t vor. Außerde m riefen der Krieg, 
die Okkupatio n un d der Antei l der sudetendeutsche n Repräsentatio n dara n einen 
ungeheure n Ha ß der Tscheche n hervor , die in den henleinovci (Henlein s Gefolgs-
leuten ) -  ob Rech t ode r Unrech t -  die ursprünglich e Quell e ihres eigenen Leids un d 
ihre r Unterdrückun g sahen , ein Haß , der sich schließlic h in radikale r For m in Ver-
treibun g un d Aussiedlung entlud . 

Welchen Sinn hatt e es also für die Sudetendeutschen , daß sie sich durc h ihre politi -
schen Vertrete r zum Tausc h eines Leben s in der ČSR mit dem Leben in Hitler s Groß -
deutschlan d bewegen ließen ? Un d daß sie zur definitiven Festigun g der Mach t Hitler s 
über die gesamte deutsch e Gesellschaf t un d zu „seinem " Krieg so bedeutend e Beiträge 
leisteten ? Konnte n sie ihre r Selbstbestimmun g keine milder e Gestal t verleihen un d 
sollte dies die heutig e sudetendeutsch e politisch e Führungsspitz e nich t überdenken ? 

Zu m fünften Punk t (siehe „Thesen" ) möcht e ich mic h nu r kur z äußern : Kein e 
der beiden These n bezieh t sich auf das ganze Problem , un d zwar weder in Version A 
nochB . 

Z u A: Mi r ist unbekannt , daß bei un s Historike r die These vertreten , daß „di e 
Abschiebung " einfach das Produk t der Potsdame r Konferen z gewesen sei. Diese 
Behauptun g wurde in einem Artikel des Rud é právo aufgestellt, wo geschriebe n stand , 
daß die ČSR eigentlic h die „Abschiebung " durchführe n mußte , weil dies Potsda m so 
beschlossen hätte . Alle tschechoslowakischen , respektive tschechische n Historike r 
erkenne n aber vielleicht , daß die tschechisch e Politi k währen d des Krieges un d der 
Okkupatio n diesen Akt, die „Abschiebung" , aktiv durchsetzte , so daß die Groß -
mächt e sie akzeptierten , un d daß die Tschechoslowake i sie mit dere n Zustimmun g 
dan n auch durchführte . Da s ist im großen un d ganzen klar. 

Interessante r wäre es zu fragen, ob die Exilregierun g die Zustimmun g der Alliierten 
gegen deren Willen erzwang. Heute , besonder s nac h den Forschunge n von Detle f 
Brandes , könne n wir davon ausgehen , daß dies keineswegs der Fal l war. I m Fal l der 
US A un d UdSS R kam Beneš mit dieser Initiative , un d Roosevel t un d Stalin stimmte n 
nac h kurze m Zöger n zu, den n auch nac h ihre r Meinun g war es nötig , eine der Ursa -
che n zu beseitigen , die Hitlerdeutschlan d die Entfesselun g der Aggression un d des 
Krieges ermöglichten . Stalin begriff später , daß sich ihm dami t auch ein geeignetes 
Instrumen t bot , durc h das er die mitteleuropäische n Länder , vor allem Pole n un d die 
Tschechoslowakei , an die Sowjetunio n binde n konnt e un d kalkuliert e das mit ein. 

Bei Großbritannie n liegt der Fal l anders ; zur Ide e des Transfer s hatt e es eine positive 
Einstellung . Sowoh l Brande s als auch Han s Lember g wiesen z. B. auf der Konferen z 
der tschechoslowakisch-deutsche n Historikerkommissio n im Oktobe r 1992 darau f 
hin , daß sich diese ihre Haltun g aus Erwägunge n über die Nachkriegsordnun g Mittel -
europa s ergab. Di e Briten gingen von der Vorstellun g aus, daß dor t -  nac h dem Schei -
ter n des Versailler Systems - ein größere s föderale s Gebild e entstehe n solle, vor allem 
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eine polnisch-tschechisch e Föderation , die von allen innere n Schwierigkeite n be-
freit werden müsse, wenn sie dem erwartete n Druc k der UdSS R un d Deutschland s 
standhalte n solle. Ein e der Hauptschwierigkeite n in der Zwischenkriegszei t stellte 
die Gegenwar t un d Aktivität umfangreiche r Minderheiten , namentlic h der deut -
schen , dar . Deswegen hielte n es die britische n Experte n für nötig , die mitteleuro -
päisch e Föderatio n von diesen Minderheite n zu befreien , un d zwar auf dem Wege 
umfangreiche r Bevölkerungsverschiebungen , ob nu n in der Gestal t eine r „Abschie -
bung " ode r eines Gebiets - ode r Menschenaustauschs . Auch wenn die britische n Pro -
jekte nich t so maximalistisc h wie das Projek t der tschechoslowakische n Exilregierun g 
in den Jahre n 1943-44 waren (un d besonder s nich t so, wie die Aussiedlung nac h dem 
Krieg wirklich durchgeführ t wurde) , so gingen sie doc h in die gleiche Richtung . Zu 
eine r gewissen Zurückhaltun g führte n erst Befürchtunge n der alliierten Experte n hin -
sichtlic h der Überfüllun g des durc h den Krieg zerstörte n Deutschland s durc h Aus-
siedler, un d vielleicht auch schon Überlegunge n über die Problem e der Nachkriegs -
politik . 

Deswegen bekam Beneš zu seiner Beunruhigun g die alliierte Zustimmun g zur 
Aussiedlung der Sudetendeutsche n nich t schon bei Kriegsende , sonder n mußt e bis 
Zum Potsdame r Abkomme n warten . Diese Unsicherhei t führt e ihn un d die tschechi -
sche Nachkriegsverwaltun g (besonder s aber die Radikalen ) zur Schaffun g vollendete r 
Tatsache n in Gestal t „wilde r Abschiebungen " (expulsions) , ohn e auf eine internatio -
nale Entscheidun g zu warten . De n Alliierten ging es allerding s bei ihre r zögernde n 
Haltun g nich t einma l um die Zustimmun g zur Abschiebun g (Transfer ) als solche , son-
dern darum , daß sie erst nac h ihre r Entscheidun g un d auf dieser Grundlag e erfolgte, 
keineswegs aber auf eigene Verantwortun g Prags -  was Beneš als erfahrene r Politike r 
auch als Notwendigkei t verstand . Di e Abschiebun g mußt e das Place t des internatio -
nalen , durc h die Entscheidun g der Sieger geschaffenen Recht s erhalten . 

Zu B: Scho n diese kurze Skizze der Rolle der Alliierten weist auf die Schwäch e die-
ser These hin : die Einschränkun g der gesamten Sache auf die Frag e der „Kollektiv -
schuld " . 

Ein e so verstanden e Begründun g spielte in den tschechische n Abschiebungsprojek -
ten wirklich eine große Rolle , in den Verlautbarunge n in der Heima t (ÚVOD ) un d im 
Exil (Beneš , Ripk a u. a.) könnte n wir dafür genügen d Argument e finden . Z.B . heiß t 
es im Program m des ÚVOD : „ . . . Hitler s Herrschaf t habe n die Deutsche n selbst ver-
schulde t un d eingeführt . Di e unentbehrlich e international e Gerechtigkei t darf nich t 
gebremst werden . Da s Volk als Ganze s trägt die Verantwortung , eingeschlossen sind 
auch persönlic h unschuldige , aber vom Ganze n nich t unterscheidbar e Menschen. " 
(Za svobodu ! D o nové ČSR . Prah a 1945, 76). 

Übe r den Unterschie d zwischen den Begriffen „Verantwortung " un d „Schuld " läßt 
sich streiten . In Polemike n gegen die „Kollektivschuld " sollte un s nich t entgehen , daß 
jedes Volk eine geschichtliche , moralisch e un d politisch e Verantwortun g für seine 
Regierun g hat . Ma n kan n nich t alle Verantwortun g eine r kleinen Grupp e von Regie-
rende n zuschiebe n - weder im tschechische n Fal l die Verantwortun g für das kom -
munistisch e System noc h im deutsche n Fal l für das Regim e Hitlers , respektive (bei 
den Sudetendeutschen ) Henleins . Auf der andere n Seite darf ma n diese Verantwor -
tun g nich t bis zur „Schuld " führen , die durc h die rechtlich e Verfolgung des nich t 
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engagierten, persönlich unschuldigen Individuums geahndet wird. Der ÚVOD 
aber hat in der zitierten Stellungnahme dies offenbar vor Augen - die „Kollektiv-
schuld" und die Strafe. Dieses Moment spielte also seine negative historische Rolle, 
andererseits kann man sich von der Verantwortung nicht reinwaschen, und zwar 
weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Dabei darf man nicht die Tatsache 
übersehen, daß seit langer Zeit nicht mehr Vergeltung für Schuld so umfassend und 
integral verstanden wurde wie im Endstadium von Krieg und Okkupation, wo ihre 
Extensität mehr und mehr von nationalsozialistischen Verbrechern beeinflußt wurde, 
die nicht nur bei uns, sondern auch in der politischen und öffentlichen Weltmeinung 
mit den „deutschen" Verbrechern assoziiert wurden. Die Rücksicht auf den Antifa-
schismus eines Teils der Deutschen wurde zwar nicht gänzlich ausgelöscht, Schritt für 
Schritt jedoch durch antideutsche Einstellungen (aus dem erwähnten Grund) über-
deckt und reduziert. Dieses Problem würde aber nicht nur ein eigenständiges Referat 
erfordern und dies nicht nur einen halben Tag bei einer Konferenz. 

Der Begriff „Kollektivschuld" spielte also ungefähr eine solche Rolle bei der Ent-
scheidung über die Aussiedlung der Deutschen aus Böhmen und Mähren (und nicht 
nur aus diesen Ländern), war aber nicht der einzige Grund dafür. Bei den Tschechen 
spielten auch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Möglichkeiten tschechischer 
Selbstbestimmung, ja der Erhaltung von Volk und Staat, die - seinerzeit, aber die 
Frage der Erhaltung des Staates hat auch heute einen aktuellen Aspekt - mit der sude-
tendeutschen Selbstbestimmung zwangsweise kollidierte und diese sogar ausschloß, 
eine wichtige Rolle. Und nicht nur bei den Tschechen, sondern auch bei den Groß-
mächten und weiteren mitteleuropäischen und nichtmitteleuropäischen Völkern Spiel-
ten die Bedenken hinsichtlich der Beseitigung potentieller Ursachen mitteleuropä-
ischer Instabilität eine vorrangige Rolle; Ursachen, deren Gewicht soeben dadurch 
erwiesen worden war, daß sie Hitler bei der Eskalierung „seines" Krieges dienlich 
gewesen waren. Das stereotype Festhalten an einer Ursache für die Aussiedlung der 
Sudetendeutschen und das Übergehen eines ganzen Ursachenkomplexes entspricht 
also nicht der historischen Realität und bleibt ein Fehler - ob er nun von einem Politi-
ker oder einem Historiker begangen wird. 
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Diskussionsbeitrag von Hans Henning H ahn, Oldenburg 

Geschichte, Identität, Recht - eine antagonistische Struktur? 

Der Titel unserer Diskussionsrunde „Das Erbe der multikulturellen Gesellschaft 
und die deutsch-tschechische Nachbarschaft" fragt weder nach der Geschichte als 
dem Geschehen noch nach Geschichte als der Kunde vom Geschehenen, sondern 
danach, welche Rolle bestimmte Geschichtsbilder oder ein bestimmtes Geschichts-
bewußtsein in der heutigen Gesellschaft zu spielen vermag und in welchem Maß diese 
Form von Nachleben der Vergangenheit eine beziehungsgeschichtliche Relevanz hat, 
d. h. bedeutsam ist für die Beziehungen zwischen zwei Völkern. Man könnte es sich 
dabei relativ einfach machen und eine simple logische Kette knüpfen: 

Geschichte als Geschichtsbewußtsein hat eine Identität stiftende bzw. Identität 
erhaltende Funktion. Die soziale Gruppe bzw. Nation betrachtet aus diesem Grunde 
die „Geschichte" als ihr „Eigentum", als „ihre Vergangenheit", denn von diesem 
Eigentum - so glaubt sie - hängen ihre Identität und damit ihre Existenz ab. Daraus 
glaubt sie, „Rechte" ableiten zu können: die Vergangenheit als „Eigentum" schafft 
Recht und gibt somit Rechte. Recht aber hat immer eine ordnungsstiftende Funktion, 
denn ohne Recht ist keine Ordnung denkbar. 

Daraus ergibt sich für jegliche Beziehungsgeschichte eine von Grund auf antagoni-
stische Struktur. In den Beziehungen zwischen zwei benachbarten Völkern stehen 
sich zwei nicht nur unterschiedliche, sondern meist entgegengesetzte und einander 
ausschließende Bilder der Vergangenheit gegenüber (obwohl es sich materiell oft um 
die gleiche Vergangenheit handelt), zwei nicht koexistenzfähige Geschichtsbilder, die 
zwei entgegengesetzten Identitäten entsprechen und auf zwei entgegengesetzte und 
ebensowenig koexistenzfähige Ordnungsvorstellungen hinauslaufen. 

Das Ergebnis ist die klassische Konfliktsituation, und es wird wohl niemand bestrei-
ten, daß sich in den nationalen „Beziehungskisten" Europas der letzten 150 Jahre 
dafür zahlreiche Beispiele finden lassen. 

Würden wir dies als europäisches Fatum akzeptieren und uns damit begnügen, 
dann wären wir wirklich in einer fatalen, nämlich ausweglosen Situation, intellektuell, 
mental und politisch. Um die antagonistische Grundstruktur zu überwinden bzw. 
eine vernünftige Alternative zu entwickeln, ist es notwendig, über den Zusammen-
hang von Identität und Geschichte einerseits und Recht und Geschichte anderer-
seits nachzudenken. Gleichzeitig ist damit die Frage von Kontinuität und Tradition 
gestellt. 

Identität und Geschichte 

Identitätsfindung ist sowohl individuell als auch kollektiv das wichtigste Element 
der Selbst-Plazierung des Menschen in einer als unübersichtlich empfundenen Welt. 
Der Mensch ist ein soziales Wesen, das in sozialen Gruppen lebt, und er hat dement-
sprechend das Bedürfnis, zu wissen, welche die eigene Gruppe ist und wie diese sich 
von anderen unterscheidet. Kollektive Identitätsbildung geschieht durch einen Pro-
zeß der Abgrenzung, und zwar in der Weise, daß Unterschiede wahrgenommen und 
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für wesentlich erachtet werden. Bei diesen Unterschieden handelt es sich nicht um 
„objektive" Wirklichkeit, sondern um Wahrnehmung, um Perzeption. Identitätsbil-
dung besteht also immer in einem imaginären Grenzziehungsprozeß, der sich langsam 
vollziehen oder heftig und gewaltsam vor sich gehen kann. Soziale Gruppen, d.h. 
auch Völker sind demnach nicht durch „objektive" Merkmale gekennzeichnet, son-
dern durch das Identitätsbewußtsein ihrer Mitglieder und eventuell erst sekundär 
durch „objektivierbare" Merkmale, d.h. ihnen zugesprochene Kennzeichen, die 
diese Identität ausmachen und zu denen meist auch ein gemeinsames Geschichtsbild 
gehört. 

Jedoch - die volle Komplexität menschlicher Identitäts- und Gesellschaftsbildung 
wird durch das bisher Gesagte nur sehr unvollkommen erfaßt. Menschen haben Her-
kunft, Geschlecht, Religion, weltanschauliche oder politische Überzeugungen, Vor-
lieben, Fähigkeiten, Beruf, soziale Zugehörigkeiten usw. All dies macht nicht nur ihre 
individuelle Identität aus, die in stärkerem oder schwächerem Maße bewußt ist, son-
dern all dies sind auch (zumindest potentielle) Faktoren für kollektive Identitäten. Das 
heißt: Jeder Mensch gehört verschiedenen Gruppen gleichzeitig an, wobei eben die 
Kategorien der Gruppenbildung unterschiedlich sind. Für die Zugehörigkeit zu man-
chen Gruppen hat er offensichtlich eine Wahlmöglichkeit (d.h., solche Gruppen defi-
nieren sich über gemeinsames Interesse, Konsensfindung und Kommunikation), bei 
anderen Gruppen wird eine freie Option meist verneint. Etwas grob formuliert: Der 
Mensch ist kein Herdenvieh, der nur einer Herde angehört, sondern er hat im Nor-
malfall das Bedürfnis, mehreren Herden gleichzeitig anzugehören. Diese Koexistenz 
verschiedener Identitäten macht menschliche Gesellschaft zu einem derart komplexen 
Gebilde, daß es eben - trotz mancher politischer Ideologien - nur in sehr begrenztem 
Maße steuerbar ist. Darüber hinaus gibt es noch eine Identität als Mensch schlecht-
hin, die auf ein Gemeinschaftsbewußtsein aller Menschen hinzielt, z .B. gegenüber 
anderen Lebewesen, oder die wir heute sublimiert als universale menschliche Werte 
bezeichnen und als Menschenrechte formulieren oder wenn wir angesichts einer 
drohenden ökologischen Katastrophe von einer gesamtmenschlichen Verantwortung 
für unseren Erdball sprechen. 

In jedem Menschen koexistieren also immer eine ganze Reihe von Identitäten. Kon-
kret existieren in menschlichen Gesellschaften bestimmte Hierarchien solcher Identi-
täten. Wie diese Hierarchien aussehen, ist in den einzelnen historischen Epochen 
höchst unterschiedlich, ebenso der Grad der Koexistenzfähigkeit. Erst im Laufe des 
19. und im 20. Jahrhundert wurde die Nation immer stärker die bestimmende soziale 
Großgruppe, die Vorrang vor anderen sozialen Gruppenzugehörigkeiten bean-
spruchte und Dominanz, wenn nicht gar Ausschließlichkeit forderte in bezug auf das 
Identitätsbewußtsein und das Loyalitätsempfinden ihrer Mitglieder. Dieser Prozeß 
der „Nationalisierung" des individuellen und kollektiven Bewußtseins war möglich 
durch die Fiktion, daß die Nation, das Volk etwas „Natürliches" sei, etwas von der 
Natur quasi vorgegebenes, dementsprechend gebe es unwandelbare Nationalcharak-
tere etc. Vollkommene Identifizierung mit der Nation heiße praktisch mit der Natur 
in Einklang zu leben. 

Mit dem Hinweis auf die Vielzahl kollektiver Identitäten und auf die Historizität 
diesbezüglicher Hierarchien wird der Verpflichtungscharakter einer kollektiven 
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Identität zwar nicht aufgehoben, aber doch relativiert. Nichtsdestoweniger bleibt kol-
lektives Identitätsbewußtsein der wichtigste Faktor menschlicher Gesellschafts-
bildung. 

Die Rolle der Geschichte für kollektive Identitätsbildung und Identitätserhalt steht 
wohl außer Frage. Das gilt vor allem für nationale Identität. Unter den zahlreichen 
Faktoren, die eine Nation konstituieren, spielt die Vorstellung einer gemeinsam erleb-
ten Vergangenheit eine hervorragende Rolle - genauer: Das Bild der Geschichte hat 
einen starken Einfluß auf das Nationalbewußtsein, auf das Bewußtsein nationaler 
Zusammengehörigkeit, Kontinuität und Solidarität. Schon die Ursprungsmythen der 
Völker seit dem Altertum geben beredtes Zeugnis von der herausragenden Rolle der 
Geschichte für die nationale Identität. Es ist wohl kein Zufall, daß mit der Intensivie-
rung nationsbildender Prozesse seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Europa gleich-
zeitig auch ein neues Verständnis von Geschichte bzw. genauer von der Rolle und 
Bedeutung der Geschichte und ihrer tragenden Kräfte einherging. Wenn auch seitdem 
die unaufhebbare Spannung zwischen Universalgeschichte und Nationalgeschichte 
nie beseitigt worden ist, wird doch im allgemeinen Verständnis der Auffassung, daß 
die Völker die tragenden Kräfte, die „Agenten" der Geschichte seien, meist der 
Vorzug gegeben. Trotz vieler gegenläufiger Trends in der modernen Geschichts-
wissenschaft wird bis heute vor allem von tschechischer Geschichte, deutscher 
Geschichte, englischer Geschichte, französischer Geschichte usw. gesprochen. Die 
Rolle historischer Mythen bzw. der eigenartigen nationalen Umdeutungen der mittel-
alterlichen Geschichte im 19. Jahrhundert bis hin zu Quellenfälschungenjnit dem Ziel 
der Produzierung einer bestimmten nationalen Vergangenheit, die Rolle all solcher 
bewußten oder unbewußten, beabsichtigten oder unbeabsichtigten Manipulationen 
von Geschichte in der Geschichte der europäischen Nationalbewegungen und deren 
nationaler Ideologien des 19. und 20.Jahrhunderts ist allzu bekannt. Das Bild der 
Geschichte hat in nationalen Gesellschaften meist eine gleichzeitig integrierende und 
ausgrenzende Funktion. 

Jedoch - Geschichtsbewußtsein ist, wenn es nicht in stereotype Geschichtsbilder 
gerinnen soll, keineswegs unveränderlich, sondern im Gegenteil ständigem Wandel 
unterworfen. Nach einem Diktum von Goethe sollte jede Generation die Universal-
geschichte (und damit auch die nationale Geschichte) neu schreiben, und normaler-
weise tut sie es auch. In jeder Gesellschaft werden nach neuen Erfahrungen die 
Geschichtsbücher neu geschrieben. Dabei ist zu betonen, daß damit einhergehende 
Traditionsbrüche keineswegs Kontinuitätsbrüche bedeuten. Denn um bestimmte 
historische Traditionen bzw. traditionelle Geschichtsdeutungen zu hinterfragen oder 
gar umzustürzen, muß man das Prinzip historischer Kontinuität anerkennen. Diese 
Feststellung ist wichtig für die Frage, welche Folgen der ständige Wandel des 
Geschichtsbewußtseins für das kollektive Identitätsbewußtsein hat. Jede neue histori-
sche Erfahrung hat nämlich nicht nur einen Wandel des Geschichtsbewußtseins zur 
Folge, sondern die veränderte Interpretation der Geschichte erfordert auch eine Ver-
änderung des materiellen Identitätsbewußtseins, ohne die Identität selbst vollkom-
men in Frage zu stellen. Auch hier bedeutet Traditionsbruch nicht einen Verlust an 
Kontinuität. Vielmehr ist eine mehr oder weniger partielle Neuformulierung der 
Identitätsinhalte gefordert. Das bedeutet konkret sowohl für Deutschland als auch 
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für Böhmen: wenn ich mich bewußt in die Kontinuität einer multikulturellen bzw. 
multi-ethnischen Vergangenheit stelle, dann bedeutet das einen Bruch mit der rein 
nationalen Tradition, die ich dabei kritisch hinterfragen muß. Damit leugne ich weder 
die historische Existenz der Nation, noch verharmlose ich vergangene Konflikte, aber 
ich setze die Akzente anders, weil ich die Bedürfnisse meiner Gesellschaft nach in-
haltlicher Ausformulierung ihrer Identität anders definiere als zuvor. Dabei geht es 
keineswegs um die Wiederherstellung von etwas Vergangenem - denn das wäre sinn-
los: Die Unmöglichkeit wirklicher Restauration darf als erwiesen gelten, denn soziale 
Veränderungen lassen sich nicht rückgängig machen - , sondern es geht um das Identi-
tätsbewußtsein der Gesellschaft, in der ich lebe, ein Identitätsbewußtsein, das nur im 
offenen gesellschaftlichen Diskurs entstehen und sich verändern kann und das 
dementsprechend nicht dem autoritativen Diktum einer Institution, einer Gruppe 
oder einer Partei unterliegen darf. 

Geschichte und Recht 

Wie steht es nun mit dem Zusammenhang von Geschichte und Recht? 
Geschichte ist das Bild, das sich die Menschen von dem Geschehenen, von der Ver-

gangenheit machen, sowie die gedankliche Durchdringung dieses Bildes; dazu hat die 
europäisch-amerikanische Kultur, basierend auf antiken Vorläufern, ein wissen-
schaftliches Instrumentarium entwickelt. Es kann kein „objektives", sondern ledig-
lich ein intersubjektives und nach gewissen, von der Mehrzahl der Wissenschaftler 
anerkanntes Kriterien überprüfbares Wissen von Geschichte geben. 

Recht bedeutet den Versuch, gesellschaftliches Leben (im weitesten Sinne) in 
Regeln zu fassen, wobei ein Regelverstoß im Normalfall sanktioniert, d.h. bestraft 
wird. In der europäischen Rechtsgeschichte gibt es, neben der religiösen Setzung des 
Rechts durch Gott, zwei Ansätze der Legitimation von Recht, und diese beiden 
Ansätze stehen in einer spezifischen Relation zur Geschichte: 

1. die Verbindlichkeit des „alten Rechts", d.h., je älter ein Recht ist, um so „bes-
ser", heiliger ist es; altes Recht bricht neues Recht - daher begegnet uns bis zur frühen 
Neuzeit und gelegentlich auch noch später die Berufung auf uralte Rechte; „neues 
Recht" wird nicht selten damit legitimiert, daß es angeblich „älter" sei; 

2. seit der Aufklärung bricht „neues Recht" altes Recht; dem neuen, von Menschen 
bzw. Herrschern, Staaten, Regierungen, Parlamenten gesetzten Recht wird ein höhe-
rer Rang zugesprochen als althergebrachtem Recht. Mit einem neuen Menschenbild, 
mit der Säkularisierung und mit neuen Ordnungsvorstellungen von Gesellschaft kam 
auch eine neue Legitimation von Recht. Kennzeichnend für diesen fundamentalen 
Wandel im Rechtsverständnis war ebenfalls, daß gleichzeitig die Vorstellung von 
Naturrecht und ungeschriebenen Menschenrechten immer mehr an Boden gewonnen 
hat, d. h. die Vorstellung, daß ein in der menschlichen Natur immanentes Recht exi-
stiert, wobei es der Idee nach Aufgabe der Gesetzgebung ist, Naturrecht zu verwirk-
lichen, das aber ein unerreichtes Ideal bleibt. 

Daraus ergibt sich, daß Geschichte sich nicht mehr zur Legitimation von Recht 
eignet; insofern ist der Begriff „historische Rechte" ein Anachronismus. Aus der 
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Geschichte (als dem Bild und der Kunde vom Geschehenen) kann sich per definitio-
nem gar kein Recht ergeben. Geschichte kann höchstens benutzt bzw. instrumentali-
siert werden, um Ansprüche, konkrete Interessen zu begründen. Es ist immer für eine 
politische Kultur höchst gefährlich, Interessen für Recht auszugeben und dazu die 
Geschichte zu mißbrauchen; dies führt zu einer unangebrachten Vermischung der 
Begriffe. Geschichte ist weder dazu da, Interessen zu vertreten noch Rechtsfragen zu 
klären. 

Jedes Recht zielt auf die Stiftung von Ordnung innerhalb einer Gemeinschaft von 
Menschen hin. Hier kommt auch dem Recht eine kollektive identitätstiftende Funk-
tion zu. Es kann aber nicht der Idee des Rechts entsprechen, daß es eine Vielzahl ein-
ander ausschließender Ordnungen schafft. Deshalb zielt die Vorstellung von Natur-
recht nicht auf die Schaffung einer Ordnung, sondern auf die Herstellung von Ord-
nung schlechthin. Sie ist unbedingt verbunden mit der Forderung nach der Verwirk-
lichung von Menschenrechten als dem Recht jedes Menschen, in Würde zu leben und 
zu sterben, und das meint auch: seine Identität selbst zu bestimmen, sie zu bewahren 
oder auch zu verändern. Das heißt: Der einzelne Mensch hat zwar ein Recht auf seine 
wie immer definierte kollektive Identität, aber dies ist ein Recht des Einzelnen, nicht 
des Kollektivs; die Vorstellung von Natur- und Menschenrecht schließt Begriffe wie 
„Kollektivrecht" oder „Kollektivschuld", und damit auch jegliche kollektive Bestra-
fung aus. (Das bedeutet mit anderen Worten: Das Naturrecht geht eben davon aus, 
daß das Volk bzw. die Nation keineswegs etwas „Natürliches" sei, sondern ein Pro-
dukt bewußten menschlichen Handelns, ein Zusammenschluß von Individuen durch 
einen Gesellschaftsvertrag.) 

Geschichte als „Erbe", nicht als „Eigentum" 

Die oft zu vernehmende Behauptung, dies sei die tschechische Sicht der Geschichte, 
das die deutsche Sicht der Geschichte und jenes wiederum die polnische, französische 
oder costaricanische Sicht, jede dieser nationalen Sichtweisen sei im Grunde richtig 
und man müsse das eben notgedrungen nebeneinander stehenlassen, geht von der 
Vorstellung aus, es sei für eine wissenschaftliche Geschichtsbetrachtung legitim, 
danach zu fragen, ob dies oder das „meiner Nation", „uns" genutzt hat, in „unserem" 
Interesse war oder ist. Der Historiker habe sich danach mit einem wie immer zu defi-
nierenden damaligen Interesse seiner Nation zu identifizieren und daraus die wenn 
nicht alleinige, so doch maßgebende Richtschnur seiner Interpretation zu machen. 
Abgesehen von der Fragwürdigkeit solcher Begriffe wie „wir" oder „uns", haben wir 
es hier im Grunde mit einer ungeheuerlichen Instrumentalisierung von Geschichts-
wissenschaft im Dienste konkreter politischer Interessen zu tun. 

Die „Besetzung" des Bildes von der Vergangenheit ist von jeher ein Herrschafts-
instrument. Solange man Identität als etwas vollkommen Unveränderbares definiert, 
als das „Wesen" einer Nation oder einer Kultur, und nicht als etwas, was einem 
ständigen Prozeß der Veränderung unterliegt, daß es das Ergebnis eines ständigen 
gesellschaftlichen Diskurses ist, solange wird man auch die Vergangenheit als „Eigen-
tum" beanspruchen. Jedoch - Geschichte ist nicht etwas Feststehendes, ist nicht 
unveränderlich, und deshalb kann sie auch nicht ein „Eigentum" sein, das man 
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geschenkt erhält oder dessen man beraubt wird. Geschichte als „Eigentum" bedeutet 
letztendlich, daß aus der „Geschichte" eine Ware wird, die man veräußern kann oder 
nicht, die man rauben oder schenken kann. Es kann nicht die Aufgabe einer selbst-
bewußten Geschichtswissenschaft sein, diesen Warencharakter der Geschichte zu 
erhalten. 

Vielmehr ist Geschichte als ein gemeinsames Erbe zu betrachten, an dem im Prinzip 
alle Menschen teilhaben. Über Kenntnis oder Erkenntnis dieses Erbes kann gestritten 
werden, und man kann über Bedeutung und Gewicht jeweiliger Teilbereiche höchst 
unterschiedlicher Ansicht sein, aber das betrifft nicht die grundsätzliche Gemeinsam-
keit des Erbes. Nur auf diesem Weg kann die eingangs genannte antagonistische 
Grundstruktur, die aus den Beziehungen zweier Völker grundsätzlich einen Konflikt 
zweier einander ausschließender Ordnungen macht, überwunden werden. 

In einem solchen Verständnis von Geschichte (und nationaler Identität) ist es aller-
dings unmöglich, daß Historiker Fragen nach dem „Sinn der eigenen National-
geschichte" oder gar nach dem „Wesen der Nation" beantworten, ja daß darüber ein 
stabiler Konsens innerhalb einer Gesellschaft hergestellt werden kann. Weder ist es die 
Aufgabe der Geschichtswissenschaft, sich vorwiegend daran zu orientieren, welche 
Interpretation der Geschichte in einer Gesellschaft Akzeptanz findet und konsens-
fähig ist, noch hat sie die Fähigkeit, diesen Konsens überhaupt herzustellen. Jede sich 
als demokratisch verstehende Gesellschaft braucht eine öffentliche Diskussion über 
die Geschichte und ihre Rolle in der Gegenwart, sie muß die Vergangenheit in einem 
ständigen Diskurs verarbeiten und damit mental bewältigen. Was die Deutschen und 
die Tschechen angeht, so weisen sie diesbezüglich in den vergangenen 49 Jahren eine 
erstaunliche Gemeinsamkeit auf: bei beiden Völkern ist die wenn nicht vorherr-
schende, so doch sehr starke Tendenz festzustellen, beim Umgang mit der Vergangen-
heit entweder in sentimentales Selbstmitleid zu verfallen oder alles, was bestimmten 
nationalen Mythen nicht entspricht, möglichst „unter den Teppich zu kehren". Das 
gilt auch und vor allem für die Sudetendeutschen. Diese Gemeinsamkeit - vielleicht 
auch ein „gemeinschaftliches Erbe" der multikulturellen Vergangenheit - und die 
Wege zu einer adäquaten Überwindung muß ein wichtiges Thema eines echten 
deutsch-tschechischen Dialogs sein. Ich sehe es als das Verdienst dieser gemeinsamen 
deutsch-tschechischen Tagung und ihres Konzepts an, hier einen ersten wichtigen 
Schritt getan zu haben. 
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Diskussionsbeitrag von Petr Pit hart, Prag 

Die Wandlungen der tschechischen Identität und „unsere Geschichte" 

Einige Tage vor dem letzte n 28. Oktobe r als Staatsfeierta g der Tschechoslowakei , 
also im Herbs t 1992, wurde n in das Ballhau s der Prage r Burg einige tschechisch e 
Gelehrt e eingelade n - die Auswahl war anscheinen d meh r ode r weniger zufällig - , um 
zu benennen , was bald Wirklichkei t werden sollte, den n die Zei t des Staatszerfall s war 
so zuverlässig, wie das End e der Sommerzei t geplant . De r tschechisch e Staat war kurz 
vor seinem Entstehen , aber das, was bei jenem naßkalte n Wette r vorherrschte , war 
Verlegenheit . Di e Elternschaf t war umstritten . Da s Bürgerlich e Institut , ein Ableger 
der konservativ-liberale n Parte i ODA , rief damals , unte r Beteiligun g des Staatspräsi -
denten , zur Debatt e über die Ide e der tschechische n Staatlichkei t auf. 

De r Abschlußberich t der Historikersektio n (auße r ihne n zerbrache n sich auch noc h 
Philosophen , Theologen , Rechtsgelehrt e un d Männe r aus der politische n Praxis den 
Kopf) präsentiert e jedoch keine Idee : „De r tschechisch e Staat entsteh t eigentlic h 
ungewollt , vor allem deswegen, weil er das Rech t des slowakischen Staat s auf Selbst-
bestimmun g anerkennt . Wenn seine Entstehun g nich t von Triump h begleitet wird, 
fragen wir uns , ob das nich t eigentlic h seine große Chanc e ist." Di e Idee , der Sinn , die 
Aufgabe, die Sendun g - nicht s entstammt e aus der traditionelle n Ausstattun g der 
tschechische n Identität . 

Di e damalige Erklärun g des Grunde s für die Entstehun g eines tschechische n Staa-
tes, jenes geradezu großzügige Schaffen eines Raume s für den Emanzipationsbedar f 
der Slowaken , wird als die Staatside e wahrscheinlic h vielmeh r nich t bestehen , aber 
deshalb habe ich den ersten Satz des Bericht s nich t zitiert . Vielmehr deshalb , dami t wir 
überlegen , ob es sich um einen Auftrag zur Nüchternhei t ode r um die Pathetisierun g 
einer Leere handelt . 

Es schein t in der Tat , daß wenigstens für einige Zei t die Zei t der Frage n aufhörte , 
wie z . B . - unte r vielen andere n - die Frag e Schauers , Masaryk s „Tschechisch e Frage " 
un d zuletz t Patočka s Frag e „Was sind die Tschechen?" . De r Philosop h Kare l Kosík 
versucht e 1968 erneu t zu begreifen, in welchem Sinn die tschechisch e Frag e eine Welt-
frage darstellt , aber unmittelba r darau f fügte er kurz hinzu , daß ihre praktisch e Über -
prüfun g eine slowakische Frag e ist. Er hatt e recht , die slowakische Frag e war unser e 
letzt e Frag e -  auf die wir leider so antworteten , wie wir es eben vermochten . Un d so 
habe n wir überhaup t mit Frage n aufgehört , un d dami t legten wir auch gleichzeiti g 
einen bestimmte n Typ tschechischer , mitteleuropäische r Identitä t ab. 

Vorgestern sagte der Soziologe , Kollege Musil : „Di e Tscheche n habe n keine Pro -
bleme mit sich selbst." Irgendei n andere r drückt e dasselbe folgendermaße n aus: „Di e 
tschechisch e Identitä t ist zweifelsfrei." Ich weiß aber nicht , in welchem Sinn e die Iden -
tität  in Mitteleurop a zweifelsfrei sein kann . Ich weiß nämlic h nicht , ob es sich nich t um 
einen Widerspruc h handelt . Di e Identität , wie hier einma l erwähn t wurde , setzt einen 
Konfliktkontakt , Konfliktkontakt e voraus, ist also imme r auch eine Abgrenzun g 
gegen andere . Di e Identitä t wird oft mit irgendeine r zeitliche n No t verbunde n - mi t 
Unsicherhei t ode r wenigstens mit einem Mange l an Sicherheit , un d so ein Mange l ist 
gleichzeiti g auch mi t Zweifel verbunden . Di e tschechisch e Identitä t war durchwe g 
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eine Frag e nac h der Identität , war Artikulatio n dessen, daß Identitä t nich t imme r eine 
selbstverständlich e Tatsach e ist, war eine Furch t um die Identität . Sie war eine Frag e 
un d in diesem Sinn e in der Regel auch ein Anspruc h un d eine Herausforderung . Wir 
Tscheche n sind aber heut e im gewissen Sinn e beatipossidentes -  wir sind endlic h allein 
in den großen Zimmer n historische r Grenzen , un d die, die wir auf Grun d natürliche n 
Recht s vor einem dreivierte l Jahrhunder t zu Hilfe riefen, d. h. , um meh r zu sein, die 
sind von un s endlic h gegangen, mi t ihre n Wirren un d ihre r wirtschaftliche n Rückstän -
digkeit. 

I m Ballhau s sagte Jan Kře n auch : „De r neu e tschechisch e Staa t wird ein National -
staat sein. " Bezeichnenderweis e rief dies im ersten Augenblick nahez u Entrüstung , 
ja Protest e hervor , als ob er ein ordinäre s Wor t ausgesproche n hätte , obwoh l er nu r die 
evident e Wirklichkei t benannte , die aber kaum jeman d zugeben wollte. Paradoxer -
weise habe n wir nämlic h durc h die Bemühung , zunächs t eine kleine „Schweiz " zu 
werden , dan n durc h den Tschechoslowakismu s als Konzep t der politische n Natio n 
un d schließlic h in den letzte n Jahre n durc h Bevorzugun g des bürgerliche n Prinzip s 
gegen den zurückgebliebene n slowakischen Patriotismu s überraschenderweis e genau 
das Gegentei l erreich t -  als ob wir in einem äußers t anstrengende n Marsc h zum Nord -
po l schließlic h am Südpo l angekomme n wären . Wir werden also nie meh r die Schweiz 
sein. Ich gebe Ihne n zu bedenken , daß wir offensichtlic h auch nie meh r eine politisch e 
Natio n sein werden - diese Chanc e blieb für unser e zurückgebliebene n patriotische n 
Brüder-Nationaliste n im Oste n dagegen paradoxerweis e offen. Sie habe n dor t näm -
lich ihre Ungarn , vor ihne n steh t die Herausforderung . Un d ich erlaub e mi r zu 
behaupten , daß wir also nich t einma l das Zie l des bürgerliche n Prinzip s als ersehnt e 
Basis einer humane n Gesellschaftsorganisation , eines Staate s erreich t haben . Besten -
falls habe n wir dies versäumt . 

Kollege Macur a sagte vorgestern , daß wir zwar zu einem auf dem bürgerliche n 
Prinzi p gegründete n Staat gereift sind, aber daß uns dies nicht s kostete . Ich gehe wei-
ter un d sage, daß das Erreiche n eines Konsen s über das bürgerlich e Prinzi p nich t 
kostenlo s sein kan n - wenn es nicht s kostete , dan n habe n wir offensichtlic h etwas 
andere s erreicht , dan n besteh t aber die Frage , woru m wir un s in Wirklichkei t bemüh t 
haben , ob wir un s nich t etwas eingerede t haben , wenn wir von der Schweiz sprachen , 
über die politisch e Auffassung des tschechoslowakische n Volkes un d vor kurze m über 
das bürgerlich e Prinzip . Deswegen kam offenbar diese überraschte , verlegene Reak -
tion auf Křen s Bemerkung . 

Da s bürgerlich e un d das national e Prinzi p als zwei möglich e Prinzipien , auf dene n 
die Gründun g eines Staate s möglich ist, sind nämlic h keine gleichrangigen Prinzipien , 
es sind keine zwei Möglichkeiten , die nebeneinande r bestehen , sonder n zwei Stufen in 
hierarchische r Beziehung . Da s bürgerlich e Prinzi p bedeute t positive Überwindung , 
ein Miteinbeziehe n un d keinesfalls eine Absage an das national e Prinzip , es ist zivili-
siert durc h kulturell e Anstrengung , nämlic h Konsen s über einen gemeinsa m gefunde-
nen gemeinsame n Nenner . Aber wir Tscheche n habe n nicht s überwunden , es kostet e 
un s nichts ; kurz gesagt, am End e unsere s paradoxe n Weges zum bürgerliche n Prinzip , 
zur politische n Volks-Identitä t erwartet e un s der Nationalstaat , ethnisc h gesäubert 
wie sonst kaum eine r in Europa . 

Wie habe n wir dieses Ziel nu r erreicht , zu dem wir un s durc h unse r besseres „Wir " 
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nie bekannt haben? Da ist zwar noch eine Frage, aber sie ist, wie ich befürchte, nur 
mehr in die Vergangenheit gerichtet. Durch den Zerfall der österreichisch-ungari-
schen Monarchie hat sich die Zahl unserer Nachbarn in dem Haus, das wir bewohn-
ten, zum ersten Mal radikal verringert. Und vom Jahr 1938 an sind wir dann allmäh-
lich - unter verschiedensten miteinander nicht vergleichbaren Umständen - um alle 
Mitbewohner im Staatshaus Tschechoslowakei gekommen: zunächst um die Juden, 
dann um die Ruthenen, um die Deutschen und schließlich um die Slowaken und mit 
ihnen um die Ungarn. Zum ersten Mal in acht Jahrhunderten sind wir im Staatshaus, 
das wir bewohnen, egal wie sich seine Form und innere Organisation geändert hat, 
allein. Mit jedem Krieg in diesem Jahrhundert, von denen der dritte glücklicherweise 
nur ein kalter war, schoben wir uns immer ein Stück näher in Richtung auf ethni-
sche Homogenität. Schieben ist das richtige Wort: Es ermöglicht, sowohl aktive als 
auch passive Bewegung einzuschließen. Ich sage dies nicht deswegen, um irgendwie 
den Richter zu spielen. Aber ich muß mich leider fragen, was dies für ein bürgerliches 
Prinzip ist, das keine Überwindung von nationalem Partikularismus darstellt, son-
dern Ergebnis einer Grenzverschiebung oder sogar Übersiedlung einer Bevölkerung, 
kurz ethnischen Säuberung ist. 

Kollege Kárník zog gestern in Zweifel, ob Großbritannien eine politische Nation 
sei, wenn sich zur britischen Identität nur eine Minderheit von Engländern, Schotten 
und Walisern bekennt? Ich denke, daß eben das eine politische Nation ist, was ver-
schiedene Völker oder ihre Teile zusammenhält, wenn sie freilich durch die An-
ziehungskraft politischer Institutionen zusammengehalten werden, z .B. der Ver-
fassung, ob nun niedergeschrieben oder nicht, der Rechtsordnung und überhaupt der 
Rechtsherrschaft, rule of law. Die Schotten bekennen sich mehr zu ihrem Schottcn-
tum als zur britischen Nationalität, die Waliser zu ihrer walisischen Herkunft, nur bei 
den Engländern steht es etwa bei 50%, aber das Land hält immer noch zusammen. 
Dies ist ein politisches Volk, keineswegs aber das heutige „Tschechien". 

Die tschechische Identität mußte sich im Laufe dieser Verschiebungen zur ethni-
schen Homogenität umwandeln. Die Historiker im Ballhaus mußten wahrhaftig 
feststellen, daß sie keine Stimmen, keine Aufforderungen hören. Zum Glück wider-
standen sie allen Versuchungen und behielten einen nüchternen Verstand. Aus Not 
gehörte es sich allerdings, in dieser schweren Stunde, Tugend zu machen: Also spra-
chen sie über die große Chance, die darauf beruht, daß wir mit beiden Beinen auf dem 
Boden stehen und uns zu nichts zwingen lassen. 

Ich denke aber, daß sie weder die Stimmen noch die Fragen gehört haben, die jene 
Tradition hervorrufen könnten, mit der wir gewohnt waren, zu leben. Sie hörten 
keine Fragen, jedoch die tschechische Identität war bis jetzt eben mit Fragen verbun-
den: Die tschechische Hymne beginnt mit einer Frage, und die großen Tschechen dien-
ten ihrem Volke dadurch, daß sie rechtzeitig nach wichtigen Dingen fragen konnten, 
ob nun ihre Fragen diesem Volk gefielen oder nicht. Das Fragen hing eben damit 
zusammen, daß wir in unserem Haus nicht allein wohnten, daß wir auch die anderen 
sahen, daß wir sahen, wie sie uns sehen, und die Empfänglichsten unter uns sahen auch 
noch, wie wir ihre Sicht betrachteten. Wir lebten kurzum in einem Spiegelsaal - dieser 
Saal hieß Mitteleuropa. Der Spiegelsaal war gleichzeitig ein ebenso gefährlicher wie 
auch reicher Raum - oft war es dort voll von Scherben von den Spiegeln, die von 
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Mensche n zerschlagen wurden , un d oft floß bei diesem Zerschlage n auch Blut , aber 
niemal s fehlten dor t originelle Ideen , die Ideal e un d unwiederbringlich e Weltansich -
ten inspirierten , weil dor t eben die Vielfalt, die Quell e des Reichtums , herrschte . Da s 
Lan d der Spiegel, Mitteleuropa , war dazu noc h vor gewisser Zei t eben das Stüc k Erde , 
wo sich bei weitem keine Mehrhei t ihre r Majoritä t sicher war - alle nahme n da so ein 
bißche n die Stellun g einer Minderhei t ein, un d das ist nich t nu r ziemlic h riskant , 
sonder n gleichzeiti g auch sehr inspirierend . 

Di e tschechisch e Identitä t war eine Problematisierung , Artikulatio n eine r nich t 
vorhandene n Selbstverständlichkei t nationale n Daseins . Ein e selbstverständlich e Iden -
titä t ist in Böhme n im besseren Falle ein Paradox , im schlimmere n ein Widerspruch , 
ja sogar Unsinn . 

Heut e sind wir also in unsere m Hau s allein . Ein e Handvol l Deutsch e un d Pole n ist 
noc h übrig, die Rom a werden allgemein weder als Natio n noc h als Nationalitä t 
betrachte t -  ehe r als eine Art durc h soziale Pathologie , respektive Kriminalitä t defi-
nierbar e Gruppe . Mi t den Nachbar n habe n wir heut e -  übrigen s ähnlic h wie in der 
Zwischenkriegszei t -  bestenfall s kühle Beziehungen . In letzte r Zei t benutz t die tsche -
chisch e Politik , wie es scheint , Pole n un d die Slowakei hauptsächlic h dazu , um an 
dere n Schwierigkeite n un s un d der Welt zu beweisen, wie gut wir Tscheche n sind. Am 
meiste n aber verblüfft, daß ein ethnisc h reine s Tschechie n nich t einma l unser e Lands -
leute in der Welt annimm t - Exulante n un d Emigranten , Tscheche n aus der Ukrain e 
ode r Kasachstan , Tschechen , die der Zerfal l der Staate s in der Slowakei überrasch t hat . 
Ich sprech e lieber gar nich t von Ausländer n ode r sogar von Ausländer n andere r Rasse. 
Ic h kan n das nich t einma l betitel n -  Nationalismu s ist es ja nicht , der würde nac h 
Kasachsta n einen Kreuzzu g schicken , um die Unsrige n dor t zu befreien . 

Di e These n zur 5. Diskussio n dieses Symposium s bieten -  nac h Jarosla v Stříteck ý -
zwei Grundtype n von Zusammengehörigkeit , von Identitäte n an : die Identifikatio n 
im Gegensat z zu andere n un d die Identifikatio n des Willens zur Kommunikatio n als 
Mitte l zur Überwindun g eines Gegensatze s innerhal b der Gemeinschaft . De r zweite 
Typ von Zusammengehörigkei t wird als historisc h noc h nich t erfüllte Chanc e 
beschrieben , aber wo ist es notwendig , daß Gegensätz e durc h den Willen zur Kom -
munikatio n überwunde n werden ? De r Bruc h mi t den Slowaken war eben nich t nu r ein 
Bruc h mi t den Slowaken , sonder n auch mi t der Aufgabe un d der Gelegenheit , nich t 
allein in der Abgeschlossenhei t un d Selbstgenügsamkei t zu leben , sonder n in der 
Offenhei t un d mit dem Willen zur Kommunikation . Kollege Hojd a sagte, daß es 
heut e möglich ist, auch den geringsten historische n Unsinn , die geringste zweifelhafte 
Tradition , das Symbo l abzustauben , un d siehe, ma n nimm t sich dessen sogar ein biß-
che n an , ein bißche n wieder nicht , un d hauptsächlic h regt dies niemande n allzuseh r 
auf, niemande m mach t es was aus. Da s Urtei l über das Barock , vor kurze m noc h ein 
casus belli, ist angeblich unausgewoge n - un d ich denke , daß es lange so bleiben wird. 

Mi t dem Verlust jener Identität , die beunruhigenden , manchma l anspruchsvolle n 
Frage n entsprang , ist die tschechisch e Ernsthaftigkei t in bezug auf Geschicht e ver-
lorengegangen . Jen e abgestaubte n Stereotype n sind heut e eher so etwas wie ein priva-
tes Vergnügen , ein Hobby , weil sie keine n räsonierende n kulturellen , geistigen Rau m 
zur Verfügung haben , wo sie in einem Ech o widerhalle n un d zurückkehre n würde n -
hier verstärkt , da übermoduliert , dor t mit eine r dissonante n Begleitung . Wir sind wie 
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in einer gut ausgepolsterten Schallkabine. In dieser nicht räsonierenden, weil homoge-
nen und von der Umwelt sich isolierenden tschechischen Welt fehlt, wie es scheint, 
das Bedürfnis nach großen Bildern der Vergangenheit, das Bedürfnis großer Erzäh-
lungen, wie diese Bilder von der Theorie der Postmoderne bezeichnet werden. 

Große Bilder nehme ich in der tschechischen Welt eben nur mehr dort wahr, wo alte 
oder erwachende neue Befürchtungen, Ängste anklingen, und zwar im Verhältnis zu 
den Deutschen. Ein Mangel an Selbstbewußtsein, der uns wie eine irrationale Kompo-
nente der heutigen slowakischen Seele, nämlich sozusagen ein Minderwertigkeits-
komplex, bei politischen Verhandlungen so gestört hat, die dann niemals ganz sach-
lich verlaufen konnten, stellt gleichzeitig unser Problem in unserem Verhältnis zu den 
Deutschen, obwohl dies kaum einer zugibt, dar. Große Bilder sind da eher Alpträume 
und stellen ergiebige Nahrung für politische Demagogie dar. Ich sehe nur eine 
Abhilfe, aber ich befürchte, daß meine Ansicht bei weitem nicht allgemein geteilt 
wird. 

Für eine der herrlichsten Episoden unserer Geschichte halte ich Masaryks Kampf 
gegen den vorgetäuschten oder aufrichtigen Glauben an die Echtheit der „Handschrif-
ten". Masaryks Haltung hat mich als Tschechen immer mit Selbstvertrauen und 
Selbstbewußtsein erfüllt. Der Mut und die Bereitschaft, auch über weniger glänzende 
Seiten unserer Geschichte zu sprechen, und auf der anderen Seite freilich der Mut, der 
Wille und die Bereitschaft, solchen Reden zu lauschen, das sind für mich die stärksten 
Quellen des Selbstbewußtseins. Wo dies alles fehlt, dort wächst die Angst, die große 
Augen hat. 

Wie verstehe ich den Begriff - die Herausforderung „unserer Geschichte"? Die 
Geschichte ist die unsere in dem Sinne, daß wir uns zu ihr bekennen in ihrer Gesamt-
heit, daß wir sie oder Teile von ihr nicht ablehnen. In dieser Annahme einer Verant-
wortung auch dafür, was ohne unser persönliches Dazutun geschah, für die Sünden 
und Irrtümer auch unserer Väter und Großväter, sehe ich die Berechtigung des Adjek-
tivs „unsere" beim Substantiv „Geschichte". In noch höherem Sinne wird es möglich 
sein, „unsere" dann zu sagen, wenn diese Einstellung in unseren beiden Ländern über-
wiegt. Dies betrifft freilich weit mehr „uns als einzelne" als „uns im Sinne von Volk". 
Die Politiker müssen wohl umsichtig das berücksichtigen, wie weit der andere mit 
einer solchen Verantwortungsübernahme fortgeschritten ist. Das ist glücklicherweise 
das, was wir außer acht lassen können, ja sogar müssen. Wenn wir uns danach richten 
würden, wie weit der andere in der Erkenntnis der eigenen Verantwortung und seiner 
eventuellen Schuld gekommen ist, dann wird es kein „Unser" geben. 
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Diskussionsbeitrag von Otfrid Pustejovsky, Waakirchen 

De r Ausgangspunk t dieser Tagun g un d dami t der These n wird -  wie so oft in den 
vergangene n 50 Jahre n - auf das räumliche , politisch e un d physische Zusammenlebe n 
von Deutsche n un d Tscheche n innerhal b der Landesgrenze n der böhmische n Lände r 
reduziert . 

Es wäre aber angemessen , die Gesamtpoliti k unte r a) weltpolitische n un d b) struk-
turell-gesellschaftliche n Vorzeiche n einzuordnen , dami t der Gefah r eine r einengen -
den Betrachtungsweis e begegnet werden kann . 

1) Da s tschechisch-deutsch e Zusammenlebe n in den böhmische n Länder n (warum 
wird eigentlic h die Slowakei weitgehen d ausgeklammert , da sie doc h 70 Jahr e lang 
dem einheitliche n Staatsverban d angehörte? ) gehör t keineswegs der Vergangenhei t 
an ; dies belegen einerseit s die Zahle n der Volkszählun g in der ČSF R von 1991 
sowie andererseit s die neue n Forme n der Zusammenschlüss e von Deutsche n in der 
heutige n Tschechische n Republik . 

Ein kritisch-rationale r Diskur s über Vergangenhei t un d möglich e Zukunftsper -
spektiven ha t deutscherseits , allerding s von der Wissenschaft vielfach unbeachte t 
ode r sogar mißachtet , bereit s seit dem End e der fünfziger Jahr e stattgefunden . 

Di e tschechisch e Reflexion stand hingegen bis zum 12. KPTsch-Kongre ß im 
Dezembe r 1962 unte r Moskaue r Prämissen , im Exil weitgehen d unte r nationalisti -
schen Vorzeichen ; tschechische s Nachdenke n löste sich dann , personel l sehr 
unterschiedlich , allmählic h aus den parteikonforme n Denkvorgaben , um seit 
1969/7 0 wiederu m unte r massiven „Normalisierungsdruck " Breschnewsche r Poli -
tiknorme n zu geraten , währen d gleichzeiti g eine „parallel e Gesellschaft " (Havel ) 
neu e Ansätze erkenne n ließ, dere n Zwischenergebni s in der seit 1990 imme r breite r 
geführte n Diskussio n zu sehen ist. 

Di e im Thesenpapie r der Tagun g angebotene n dre i Aspekte sind dahe r nich t 
neu , auch nich t originär , weil 

a) jede Zei t -  für sich betrachte t -  „modern " ode r „reaktionär " sein kann ; 

b) die Einbeziehun g von neue n Wissenschaftserkenntnisse n in breiter e Diskus -
sionsforme n nich t nu r ein Proble m der Rezeptionsfähigkei t ist, sonder n sehr 
oft auch eine Sache der Wissenschaft selbst, welche nu r zu oft sozusagen „für 
sich un d an die eigene Adresse" gearbeite t ha t un d publizier t (als Gegenbeispiel : 
Timoth y Garto n Ash); 

c) Geschichts-„Bilder " wohl in nachfolgende r „Reihe " entwickel t un d tradier t 
werden : Famili e -  Schul e -  Öffentlichkeit ; der Begriff „Massenmedien " mu ß 
sehr differenzier t werden , weil die Wirkunge n etwa des Radio s vor 1930, nac h 
1933 un d heut e unvergleichlic h sind, ebenso die Rolle des Fernsehen s seit ca. 
1960, schließlic h die durc h technisch e Mitte l erfolgte „Vernetzung " der Welt-
presse seit den achtzige r Jahre n (siehe : Radi o Libert y -  RF E für den gesamten 
frühere n Warschaue r Pak t sowie C N N ) ; 

d) emotionalisiert e Vergangenheitsrezepmre n un d personalisiert e Identifikations -
muste r -  zumeis t unbeschade t der kritisch dargelegten bzw. analysierte n Wirk-
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lichkei t -  die eigentliche n Strukturelement e „gesellschaftlichen " Bewußtsein s un d 
entsprechende n Verhalten s bilden . 

2) Di e deutsch-tschechisch e Vergangenhei t war un d ist dahe r sowohl wissenschafts-
kritisch als auch multiplikatorisc h aufzuarbeiten . Da s in den Einleitungsthese n 
aufgefächert e Beziehungsfel d ist insofern einengend , möglicherweis e sogar unrich -
tig, weil es den Wissenschaftle r dem politische n un d somi t öffentliche n „Reibungs -
feld" entziehe n möchte . 

Alle Überlegunge n bezüglich deutsch-tschechische r Vergangenhei t müssen 
grenzübergreifen d un d multiplikatorisc h angelegt sein, um Forschungsergebniss e 
vermittelba r zu mache n un d somit politikbezoge n zu werden (deutsc h ist dahe r 
nich t gleichbedeuten d mi t sudetendeutsch , „sudetendeutsc h nac h 1946" wiederu m 
ist nich t identisc h mit Deutsche n in der Tschechoslowake i vor 1938, Tscheche n 
gegenüber Deutsche n vor 1918 ist nich t identisc h mi t „Tschechoslowaken " gegen-
über Deutsche n in der ersten Tschechoslowakei , un d Tscheche n nac h 1991 gegen-
über Deutsche n ist nich t identisc h mi t Tscheche n vor diesem Datum) . 

3) Ein e Diskussio n kontroverse r Themati k kan n un d darf als Zie l nich t nu r den Aus-
tausc h von Statement s haben , um eigene Standpunk t zu artikuliere n un d ander e 
anzuhören , sonder n die intellektuell e Bereitschaft , neu e Erkenntniss e durchau s 
„bildhaft " ode r politisc h umzusetzen ; Beispiel: früher e Festschreibunge n ode r 
Beschreibunge n von Person , Amt un d Bedeutun g Karls IV. un d heutig e Erkennt -
nisse (Seibt ) -  Perso n un d Rolle von Masary k in der Betrachtun g bis 1938,1948-8 9 
un d heute ? 

4) Es wird wohl darau f zu verweisen sein, daß jede Generatio n -  somit auch in Böh -
men un d Mähre n - um ein neue s ode r zumindes t revidierte s Geschichtsbil d ringt ; 
erst die Kontinental-Ideologie n des Faschismu s - Nationalsozialismu s un d Mar -
xismus-Leninismu s habe n grundsätzlic h Primitiv-Schemat a oktroyier t (Brandl , 
Palack ý - Goll , Pekař , Šusta , Kroft a -  Graus , Mace k - Staněk , Radvanovský) . 

Grundsätzlic h ist auch hier zu bemerken : 

a) Böhmisch e Geschicht e als Gesamtkomple x kan n sinnvoll nu r im Kontex t der 
Geschicht e Europa s diskutier t werden ; 

b) die „Ethnifizierung " von Geschicht e un d Politi k seit dem 19. Jahrhunder t ist 
m der erlebte n Zei t des 20.Jahrhundert s durc h den Erste n Weltkrieg, die so-
genannt e Zwischenkriegszei t un d die Jahrzehnt e danac h nich t abgeschlossen 
worden ; die Unterdrückun g einer rationale n Diskussio n un d eines in ihrem 
Gefolge notwendige n politische n Umsetzungsprozesse s wurde durc h unter -
schiedlich e Diktature n von Spanie n (Katalanen ) bis UdSS R systematisier t -  wie 
derzei t noc h bemerkba r -  un d in der Folge in den Bereich des Irrationale n ver-
schobe n (siehe Programmschrif t von Wladimi r Schirinowsk y bzw. das ehe-
malige Jugoslawien) . 
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Zur Diskussionsrunde „Unsere Geschichte": 
Nationale Geschichte als historische Fiktion? 

Anstelle des vorgeschlagenen Ausgangspunktes der Geschichtswissenschaften 
sollte die politische Geschichte selbst dienen: Hierbei wäre zu diskutieren, inwiefern 
Aufklärung und Französische Revolution und in ihrem Gefolge die sogenannten 
Nationalbewegungen nicht allein die Emanzipation des Individuums, ferner Gleich-
heit, Freiheit und Brüderlichkeit gebracht haben, sondern durch die Ent-Methaphy-
sierung die „Suche" nach neuen (Ersatz-) Identifikationen förderten. 

In diesem Zusammenhang ist erwägenswert, was der mexikanische Schriftsteller 
und Politiker Gonzales Coso an Überlegungen eingebracht hat: 

Es findet eine Umwandlung statt, eine neue Verdichtung der Machtbeziehungen, die das poli-
tische Universum modifiziert hat. Die Ausübung der Staatsraison wird dadurch einer neuen 
Instanz übertragen, bei der die Zustimmung zum Maß für die Effizienz der Intentionen und 
Normen wird. 

Wir entfernen uns von den Systemen, die im Zeitalter der Aufklärung gepriesen wurden, vom 
Wohlfahrtsstaat und dem Rechtsstaat, denn Akzeptanz wird in immer geringerem Maß und für 
immer kürzere Zeitspannen verlangt, so daß heute die Formel einer beschränkten Zustimmung 
und schwachen Herrschaft gilt. 

Alle, die Politik ausüben wollen, müßten ihre Aufgabe neuen Werten unterstellen, Werten 
wie: Geld, Toleranz, Versöhnungsgabe und die Fähigkeit, neue soziale Konstanten zu schaffen. 
Verhaltensweisen, die heute irrational, formlos und sinnentleert wirken, müßte ein dauerhafter 
Charakter verliehen werden. Es müßte eine „Normalität" wieder eingeführt werden, aus der 
eine neue „Normative" extrahiert werden könnte, ein Justizsystem, das diese sozialen Bewegun-
gen einzudämmen in der Lage wäre . 

In diesem Sinne hat es auch der Historiker nie mit einem festgefügten „Kanon der 
historischen Fakten" zu tun, sondern immer nur mit den rekonstruierbaren, über-
blickbaren, wiederbelebten, zufälligen oder ausgewählten Fakten historischer Pro-
zesse, die so vielfältig sind wie jedes einzelne Leben. 

Insofern ist jegliches historische Erfassungs- und Darstellungsbemühen nur eine 
Annäherung - beispielsweise in bezug auf die Geschichte der böhmischen Länder 
abhängig vom Sprachzugang, aber heute auch von der persönlichen geistigen und poli-
tischen Position! 

Es darf auch nicht übersehen werden, daß selbst der Historiker keine größere 
„Erinnerung" hat als der nicht ausgebildete „Laie", daß er immer auch nur ein Kon-
strukt vorlegt, das aufgrund des ausgewählten Materials, der Gängigkeit der Spra-
che, der Propagierung durch entsprechende Mittel (heute Medien), der vorherrschen-
den Akzeptanz Wirkung erzeugt, ein „Bild" schafft, „Identifizierung" stiftet. Es kann 
daher durchaus auch danach gefragt werden, worin und warum gegenwärtig 
„Geschichtsromane" oder „Narrative History" solche Wirkungen zeigen - hingegen 
die sogenannte seriöse Geschichtswissenschaft wenig oder gar keine Außenwirkung 
erzeugt. 

In diesem Zusammenhang erscheint es fraglich, neue Stereotypen einzuführen, 
etwa eine „tschechische Gesellschaft" oder „Zirkel der Sudetendeutschen" - denn Er-

Süddeutsche Zeitung - Beilage „Welt-Mächte" vom 22.2.1994. 
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fahrung , Beobachtun g un d (historische ) Analyse zeigen, daß tradiert e Begrifflichkeit 
unzureichen d ist, ja daß versuch t werden muß , neu e Sprach - un d Ausdrucksforme n 
zu finden ; als einfache s Beispiel etwa anstell e Deutsche , Tscheche n un d Jude n in Pra g 
Formulierunge n wie Einwohnerschaf t von Pra g 1930, 1989, Bewohne r von Kaade n 
katholischer , evangelischer , jüdische r Religionszugehörigkei t ode r unselbständig e 
Arbeiter deutsche r Sprach e bei Skoda . . . 

Di e Diskussio n könnt e aber auch sozusagen von „obe n herab " durchgeführ t wer-
den , das heiß t von der vergleichende n Materialsammlun g un d - Definitio n dessen, 
was den n „Nationalstaat " un d dami t „national e Geschichte " sei. 

Daz u könnt e die zwar vereinfachte , aber auf eine breiter e Verständniseben e hin 
angelegte Definitio n des Kölne r Osteuropahistoriker s Kappeie r dienlich , wenn nich t 
gar hier besonder s hilfreich sein: 

Der Nationalstaa t ist ein historisch junges Phänome n und universalgeschichtlic h eine Aus-
nahme . Die Regel waren Vielvölkerreiche und sind es, wenn man über Europ a hinausblickt , 
noch in der Welt von heute . Im Nationalstaa t verwirklicht sich die modern e Nation , die entstan -
den ist im Gefolge der Französische n Revolutio n und der wirtschaftlichen , sozialen, politi-
schen und kulturelle n Modernisierun g der europäische n Gesellschaften . Die modern e Natio n ist 
primä r eine politisch e Willensgemeinschaft , die alle sozialen Schichte n einer Gesellschaf t umfaßt 
(oder zu umfassen sucht) . Sie wird zum obersten Souverän und zum wichtigsten Objekt von 
Identitä t und Loyalität 2. 

Aus dem eben Gesagte n ergäbe sich aber auch die weitere Überlegung , inwiefern die 
Zugehörigkei t zu einer Gemeinschaf t mi t gleichen ode r wenigstens ähnliche n ethi -
schen , rechtliche n un d gesellschaftliche n Norme n ein „Wir"-Gefüh l erzeugt , dem -
nac h bei einem Wechsel ein Verlust eintrit t (z.B . selbst im Falle der ehemalige n DDR , 
seit 1.1.1991 in beschleunigte m Temp o zwischen Tscheche n un d Slowaken) . 

Es gibt dahe r im eigentliche n Sinn e keine „national e Geschichte" , es sei den n als 
beliebige Manipuliermass e für eine bestimmt e Staats - ode r Machtraison , als quasi-ein -
heitsstiftende s weltimmanente s Erlösungsmodell . Selbst gemeinsa m erlittene s Grup -
penschicksa l (Verfolgung, KZ , Gefangenschaft , Ausweisung, GULAG ) ist letzte n 
Ende s nu r die Summ e solche r unüberblickbare r un d nich t erfaßbare r Einzelschicksale . 

Wer un d zu welchem Zweck stiftet dahe r „unsere " Geschichte ? Sind es die Herr -
schenden , die Unterdrückten ? Ist es eine Elite , welche zum eigenen Selbstverständni s 
der „Wir"-Resonan z bedar f (z.B . Jungtschechen , Alldeutsche , die Devětsil- ode r 
DAV-Generation ; aber auch „bosnisch e Serben") ? 

Zur Diskussionsrunde Die Geschichte der böhmischen Länder und 
die Geschichte des tschechischen Volkes: Eine Geschichte oder zwei? 

Ein e Perspektiwerengun g auf eine bestimmt e Epoch e ode r historisch e Persönlich -
keiten sollte nich t stattfinden ; die in den These n erfolgte Festlegun g der Ausgangs-
positio n „Palacký " ist bereit s eine Perspektiverengung , weil die Auseinandersetzun g 
mi t Person , Werk un d Konstituierun g eines Geschichtsbilde s nu r noc h akademische n 
Wert hat . 

2 Frankfurte r Allgemeine Zeitun g vom 2.3.1994, 12. 
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Hingege n sind die heut e in der C R virulente n Vorstellunge n wesentlich „jünger " 
(wenngleic h in bezug auf möglich e „Erlebnis-Generationen " ebenso ambivalent) : 

1) Masary k - Beneš -  demokratische r Staat ; 

2) Faschismu s (eigentlic h präziser : Nationalsozialismus ) -  Kommunismu s - plurali -
stische Unsicherheit ; 

3) Tscheche n =  Demokrate n -  „andere " (Deutsche , Slowaken , Zigeuner , Visegrad-
Staaten ) =  Anti-  ode r Quasi-Demokraten . 

Di e in der Öffentlichkei t geführte n Diskussio n scheine n imme r wieder ode r von 
neue m diese Punkt e zu umfassen . 

In diesem Zusammenhan g sei dara n erinnert , daß Josef Polišensk ý bereit s 1945 eine 
lange Reih e von „Gravamina " (allerding s an die Adresse „de r Deutschen" ) zusam -
mengestell t hat . 

Es ist ferner auch zu diskutieren , inwiefern Macht , Zwänge , Freihei t mit ihre n ent -
sprechende n Auswirkungen konstituierend e Element e waren un d sind, beispielsweise 
sogenannt e „Umvolkungen" , Immigratio n aus Böhme n nac h Preuße n im 17. un d 
18. Jahrhundert , Deutsch e in der ČSR un d ČSSR nac h 1946/196 0 sowie in der ČSF R 
un d Č Ř 1989/1992 . Welche Rolle war un d ist der Sprach e zuzumessen ? Ist diese so 
relevan t (wie allgemein bewertet) , daß die „Muttersprache " in Gegensat z zu „Vater -
land " gebrach t werden könnt e (Gegenbeispiel : parallel e Mehrsprachigkei t im Liba-
non , teilweise in der Schweiz) . So könnt e hie r auch der von der Geschichtswissen -
schaft bis heut e weitgehen d unbeachtete n Belletristi k un d Kinderbuchliteratu r in 
bezug auf dere n relativierend e „Maßstäbe " Aufmerksamkei t geschenk t werden : bei-
spielsweise Otfrie d Preußler s „Di e Fluch t nac h Ägypten", Göt z Fehr s „Fernkur s in 
Böhmisch" , Pete r Lotar s „Ein e Kräh e war mi t mir" , Oskar Kreibich s „Auferstehun g 
auf Böhmisch " -  u. a. (Pete r Härtung , Gudru n Pausewang , Anneliese Schwarz , Josef 
Holub) . 

Weiterhin : Bestimmt e „Mentalitäten " in der heutige n C R sind weniger dem als 
Moti v beliebten , aber dennoc h überbewertete n „Häusler-Milieu " entsprungen - als 
vielmehr der durc h das kommunistisch e Regim e erzwungene n Provinzialitä t von 
Denken , Leben un d Handel n -  paralle l zu vergleichbare n Staate n des ehemalige n 
Warschaue r Paktes . Ist es aber nich t gerade diese erzwungenermaße n nac h inne n 
gewandt e Provinzialität , welche plötzlic h aufbrechen , umschlagen , ja in neu e Forme n 
kollektiver „Abnormitäten " implodiere n kan n (Bosnien , Turk-Bulgaren) ? 

Zur Diskussionsrunde Waren die böhmischen Deutschen Deutsche? 

Di e Fragestellun g ist falsch. Di e in den These n vorgeschlagen e Diskussionsrichtun g 
stellt im Grund e nu r eine Fortführun g gängiger Schablone n dar , weil sie nich t die 
zahlreiche n Versuche impliziert , den unhistorische n Kern gerade dieses Denkansatze s 
zu verlassen - wie dies beispielsweise seit dem End e der vierziger Jahr e in der jüngeren 
Generatio n der aus Böhmen , Mähre n un d der Slowakei vertriebene n Deutsche n der 
Fal l war un d sich in eine r geradezu unübersehbare n Flu t von Beiträgen niedergeschla -
gen hat ; vergleiche z.B . dazu die Zeitschrif t „De r neu e Ackermann" , darin u.a . 
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Beiträge von Leonhar d Reinisc h (späte r Redakteu r im Sonderprogram m des Bayeri-
schen Rundfunks , Herausgebe r von u. a. Leszek Kolakowski) , Eugen Lemberg , Fer -
dinan d Seibt , Tin o Haibach , Herman n Ebert , Walter Rzepka . 

Di e in den These n zitierte n lexikalischen Beiträge sind nu r Variante n des überkom -
mene n Schemas , auch im Brockhaus ; sie zeigen die Notwendigkei t eine r Revision der 
Grundvorstellungen . 

De r Ansatz ha t wohl eher bei der Frag e zu erfolgen, inwiefern die Schaffun g eines 
Staate s erst „deutsch e Nation " konstitutier t un d außerhal b dieses Staate s wohnend e 
Gruppe n per se diskriminier t hat ode r zum funktionale n Prinzi p der Mehrheits- , 
Minderheits-Bildun g herabwertete . Insofer n sind „Sudetendeutsche " keine Identitäts -
grupp e sui generis, vielmeh r der Versuch , fehlend e Staatszugehörigkei t durc h eine 
besonder e For m einer Abgrenzungsideologi e einer Grupp e gegenüber einer andere n 
Grupp e zu kompensieren . Die s ist eine Erscheinung , welche nac h der Vertreibun g der 
Deutsche n aus der Tschechoslowake i bis zur Irrationalitä t eskalierte ; der Wider-
spruc h zwischen geforderte m un d verabsolutierte m „Heimatrecht " auf die „alt e Hei -
mat " führt e bis in die jüngste Zei t zu einem prinzipiel l unüberwindbare n Loyalitäts -
konflikt in bezug auf die Stellun g als vollberechtigt e un d beheimatet e Staatsbürge r der 
alten un d seit 1990 neue n Bundesrepubli k Deutschland : Bleiberech t als deutsch e 
Staatsbürge r un d Rückkehrrech t in die Tschechoslowake i stehe n - siehe dazu die 
„sudetendeutsche " Argumentatio n von Walter Beche r -  aber dan n in einem unauf -
lösbaren Widerspruc h zueinande r un d zeigen somit auch ein gebrochene s Staats -
verständnis , welches wiederu m in Abrede gestellt wird. 

Es wird hier wohl der Gedank e von Lepsius über das Verhältni s von ethnische r Kul -
tur - un d Staatsbürgernatio n zu diskutiere n sein: am Beispiel der in verschiedene n 
Landschaften , Städten , Gruppierungen , sozialen Schichten , Vereinen , Parteie n usw. 
zu unterschiedliche n historische n Zeite n überlieferte n Selbstbezeichnung(en) , ferner 
transgental e un d translateral e Beziehunge n - im Gegensat z zu geographische n un d 
politische n Simplifizierunge n nac h 1935, insbesonder e aber nac h 1946 un d wiederu m 
verschärft seit 1990. 

Es wird auch zu diskutiere n sein, inwiefern Terminologie n wie z .B . Civilisation 
fran^aise , British Commonwealth , deutsch e Kultur(nation ) -  aber auch Sowjet-
mensch , sowjetisches Volk (sovetskij národ) , český lid usw. unzutreffende , 
unscharfe , verfälschend e Ab- ode r Ausgrenzunge n mit gleichzeitigem Vorrangan -
spruc h darstellen , aus dene n sich dan n weitere Führungsansprüch e ode r politisch e 
Interpretationsvariante n ergeben ode r ableiten lassen: 

1813/1 4 „Deutsch e Befreiungskriege" 

1866 „Deutsche r Bruderkrieg " (vgl. Berta von Suttner ) 

1938 „Sudetenland " -  Teil des „Großdeutsche n Reiches " 
1954 „Schirmherrschaft " des Freistaate s Bayern über die „Sudetendeutschen " 

(mi t der Begründun g eines „4 . Stammes" ) 
usw. 

So ist schließlic h auch ein ausgesproche n desintegrative s Geschichtsbil d feststell-
bar, welches einerseit s unkritisc h ein einheitliche s „deutsche s Volk" (zu dem ma n 
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gehört) epochenübergreifend postuliert, andererseits die Erfahrungen einer Genera-
tion aber gerade gegenüber diesem „Volk" als Abgrenzung einführt; einerseits wird 
die deutsche Sprache - Hochsprache? - als Identifikationsmerkmal genannt, anderer-
seits wiederum die Kultur (aber welche im besonderen?) und schließlich eine gemein-
same Staatlichkeit. 

Wie sind in so einem Beziehungsgeflecht Rheinländer, Tiroler, Ostpreußen, Wol-
hyniendeutsche, Rußlanddeutsche, Schlesier, Zipserdeutsche, Banater Schwaben, 
Siebenbürger Sachsen, Egerländer, Vogtländer, Iglauerusw. „zusammenzubringen"? 
Die ideologisierten Antworten sind u. a. bei Bodenreuth, Pleyer, Karlheinz Strobel 
(„Die Flamänder von Prag") nachzulesen. 

In knapp 100 Jahren eines Übergangsj ahrhunderts zwischen ca. 1840 und 1940 wur-
den davorliegende 900 bis 1000 Jahre „national" umfunktioniert - so wird aus der Not 
oder dem Anreiz der mittelalterlichen West-Ost-Siedlungsbewegung eine „deutsche 
Großtat", aus den Folgen des Dreißigjährigen Drei-Epochen-Krieges dann folgerich-
tig ein „tschechisches Dunkel", aus den Kriegsgewinnlern und Bodenspekulanten 
desselben Dreißigjährigen Krieges ein neuer „deutscher" oder „tschechischer" Adel 
usw. Das Gesamtgebiet der Kultur wird „national" besetzt: das tschechische „Natio-
naltheater" in Prag mit Libuše oder ein bayerisches „Nationaltheater" mit Richard 
Wagners pseudohistorischer Germanenheldenverehrung und pompöser Musik - es ist 
der gleiche Wert verschiedener Medaillen. 

Welche Vorstellungen haben wir Heutigen - und ich schließe die Historiker aus-
drücklich mit ein - wirklich von einer Bevölkerung, die noch zu Beginn dieses Jahr-
hunderts vielerorts in ein bis zwei Räumen arbeiten und wohnen mußte, ohne fließen-
des Wasser, mit Petroleumlampe, immobil, ohne soziales Sicherungsnetz, nur von 
den Erträgnissen kärglichen Bodens oder miserabel entlohnter Handarbeit lebend, 
nur mäßig alphabetisiert, weitgehend ohne Bücher und weitgehend auch ohne Zei-
tung, meistens nur im Dialekt sprechend, fern von den Zentren und Subzentren politi-
scher Entscheidungen, geistig vielfach abhängig von den Vorgaben der Sonntags-
predigten oder engagierter Lehrer, vielfach immer noch abergläubisch, von starren 
Verhaltenscodices geprägt - welche Vorstellung also haben wir von diesem das Gros 
der Bevölkerung Böhmens, Mährens und Schlesiens bestimmenden Bevölkerung? 

Insofern ist also der Grundthese einer „Ausformung zweier nationaler Gesellschaf-
ten" zu widersprechen; sie stellt eine Rückprojektion dar und führt in der Diskussion 
wohl wiederum in eine argumentative Sackgasse. 

Zur Diskussionsrunde Fragezeichen zur letzten Phase des tschechisch-deutschen 
Zusammenlebens in den böhmischen Ländern 

In diesem Bereich werden etliche antithetische „Fragezeichen" aufgeführt; sie stel-
len bekannte Klischees dar, klammern jedoch andere wiederum aus, so daß auf diese 
Weise eine erhebliche Einengung des Betrachtungsfeldes erfolgt. 

Ergänzend soll daher auf folgende Problembereiche verwiesen werden: 

1. Die Interpretation des Jahres 1918 aus den Erfahrungen der kommunistischen 
Herrschaft seit 1948 tschechischerseits bzw. der Vertreibung von 1946 deutscher-
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seits ist eine eher geschichtsverdrängend e Politisierun g der jüngeren Zeitgeschicht e 
als ihre Analyse. 

2. Di e Fixierun g der Tschechoslowake i als „demokratische r Staat " unte r Zugrunde -
legung der Annahme , das Verfassungsanspruc h un d Verfassungswirklichkeit 
deckungsgleic h gewesen, ander e Staate n der mitteleuropäische n Region jedoch 
„schlechtere " Staate n waren , beding t als Folge eine formalistisch e Institutionen -
diskussion (vergleichba r manche n Argumentationskette n in der Beurteilun g der 
Nachfolgestaate n der UdSSR) . 

3. Di e Verabsolutierun g des „Münchne r Abkommens " reduzier t langdauernd e histo -
risch« Prozess e zu unbegründbare n Zwangsläufigkeite n -  diese Argumentatio n 
relativier t sich aber beispielsweise angesicht s der gegenwärtigen EU- , NATO - un d 
UNO-Politi k gegenüber Ex-Jugoslawie n un d Bosnien , aber auch in Somalia , im 
Suda n un d jüngst in der Diskussio n des israelisch-palästinische n Abkommen -
Pokers . 

4. Sudetendeutsch e un d Tscheche n waren 1938 ode r 1945/4 6 genauso Stein e in einem 
politische n Machtspie l nac h dem Muste r der Machtpoliti k un d Machtdiplomati e 
des 19.Jahrhunderts , vergleichbar heut e z.B . Armenien , Aserbeidschan , aber 
auch den Tschetschene n un d Ingusche n in Rußland , den Kurde n im Nahe n Oste n 
usw. Hie r geht es wohl um die weit entscheidender e Frage , wie eine „nationale " 
un d „internationale " Staatsdiplomati e (der Widerspruc h in der Terminologi e 
schein t kaum aufzufallen ) mit den technische n Mittel n des ausgehende n 20. Jahr -
hunderts , aber manche n Denkschemat a des 19.Jahrhunderts , Problem e lösen 
möchte , die prinzipiel l eine „neu e Welt" indiziere n -  etwa das Postula t des Völker-
rechts , welches de facto jeweils das Rech t der Regierende n ist, das Postula t verab-
solutierte r Staatsgrenzen , sogenannte r „Nichteinmischungsrechte " usw. 

Auch der „Abschub " =  Vertreibung , Aussiedlung ist nu r ein Teil eines globalen 
Staats - un d Wertewandel s un d einer neue n Staatsethi k der Problemlösun g durc h 
Beseitigun g von Störfaktore n nich t im Sinn e verhandelbare n Ausgleichs, vielmeh r 
durc h Eliminierun g einzelne r un d ganzer Bevölkerungsteil e (ob in Indie n un d 
Pakista n 1947, in Mitteleurop a 1946 ode r in Kaschmi r 1992/9 3 un d in Afrika 1993/ 
94 ist letzte n Ende s „egal") . 

Zur Diskussionsrunde Das Erbe der multikulturellen Gesellschaft und 
die deutsch-tschechische Nachbarschaft 

Diskussionsansat z un d vorgeschlagene r Weg führe n in manch e Stereotype n der 
bundesdeutsche n Diskussio n der neunzige r Jahre , welche aber wiederu m ihre Spure n 
in den sechziger Jahre n ha t (vgl. Rud i Dutschke , Cohn-Bendit , Joschk a Fischer , aber 
auch Mila n Horáče k usw.). Es wäre sowohl eine r fachwissenschaftliche n als auch 
einer breitere n Diskussio n abträglich , bestimmt e Modetermin i einzuführe n un d auf 
die Geschicht e der böhmische n Lände r auszudehnen . Im einzelne n ist folgendes zu 
bemerken : 

1. „Mythologien " setzen im allgemeine n ein vorindustrielle s Gesellschaftsgefüg e un d 
methaphysisch e ode r para-metaphysisch e Denkmuste r voraus. Weder auf Hitle r 
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noc h auf Stalin , weder auf Mar x noc h auf das sogenannt e theokratisch e Regim e im 
Iran , viel weniger noc h auf die Urgeschicht e ode r die Führungsgeschicht e ist der 
Begriffe anwendba r (slawische Urzeit , Siegfried-Nibelungen-Syndrom , „Daker" -
Syndro m Ceausescus , Amselfeld-Komple x der Serben usw.). 

Stat t dessen ist der Begriff Ideologi e weiter zu differenziere n in bezug auf seine 
Funktio n als Ersatz-Religio n un d kollektivstiftende s Identifikationsmuster . Ein e 
„kollektiv e Identitätssuche " gibt es nicht , woh l aber die Summ e individuelle r Ver-
haltensweisen , welche erst späte r ode r unte r bestimmte n Bedingunge n als „collec -
tivum " erscheine n (ein Hungernder , ein Verschleppter , erfähr t seinen Hunger / 
seine Verschleppun g zunächs t ganz allein un d für sich selbst, Tausend e in einem 
Lager Hungernd e ode r Verschleppt e werden erst durc h die Betrachtun g ode r das 
Empfinde n dieser großen Zah l zum „Hungernden-Kollektiv " ode r zum „Ver-
schleppten-Kollektiv " -  zunächs t wohl für sich in der Gemeinsamkei t des Erlitte -
nen un d dan n erst von „außen " als signifikante Übereinstimmung) . 

2. Altes Rech t un d neue s Recht , Naturrecht , göttliche s Recht , individuell e un d kol-
lektive Rechte , Bürgerliche s Recht , Staatsrecht , Völkerrech t usw.: Es erschein t 
notwendi g un d dringen d geboten , diesen gesamten Komple x in seiner historische n 
Entwicklun g ganz neu zu untersuche n un d somit auch die Relevan z in der Diskus -
sion der Geschicht e der böhmische n Lände r neu zu überdenken . 

Was heiß t den n eigentlic h „Böhmische s Staatsrecht " im 19. un d 20. Jahrhun -
dert ? Gib t es einen „naturrechtlichen " Anspruc h auf „Heimat" ? (Welch e denn ? 
Geburtsort , Schulort , wechselnd e Arbeitsorte , „zweite r Wohnsitz"? ) Ist „Recht " 
die Funktio n der Durchsetzun g jeweiligen Mehrheits - ode r Siegerwillens (z.B . 
ČSR 1918 bis 1920 - dagegen Saar-Abstimmun g 1955)? 

Ist Rech t identisc h mi t mehrheitliche r Auffassungsübereinstimmun g ode r mani -
pulierbare n Mehrheite n (z.B . Ira n nac h dem Stur z des Schah-Regimes ; in der ČSR 
Verurteilun g un d Hinrichtun g von Regime-Gegner n 1951 bis 1953 durc h Abstim-
mungsmechanisme n in Betriebe n un d auf Versammlungen , vergleiche dazu die 
Pressediskussione n nac h dem 12. Parteikongre ß der KPTsc h zwischen Dezembe r 
1962 un d End e 1963; Inszenierunge n von „Volkszorn " z.B . im Jahr e 1938 gegen 
jüdische Mitbürge r im Deutsche n Reich) ? 
Ist Recht , was Präsiden t Beneš 1945 „dekretiert " hat ? 

3. Ein e „volkserzieherische " Aufgabe eines die Vergangenhei t aufarbeitende n Diskur -
ses als Zielvorgabe ist deswegen abzulehnen , weil somit die Argumentatio n einen 
finalen , jedoch nich t diskursiven Charakte r erhält . Nich t das Zie l des „Aufbau s 
einer demokratische n Gesellschaft " ist maßgebend , sonder n die Frage , welche Ele-
ment e im Laufe der Geschicht e entwede r in Richtun g totalitäre r Herrschaft , zur 
Demokrati e ode r sonstwohi n geführt habe n bzw. führe n ode r leiten können . Inso -
fern ist es dahe r von Interesse , welche Besonderheite n im Vergleich zu andere n 
Staate n ode r Regione n feststellbar sind, ferner ihre Parallelitäten , Retardierunge n 
ode r beschleunigender e Element e (Hu s -  Luther ; Comeniu s -  modern e gewalt-
freie Pädagogik ; Tarifverträg e in Böhme n aus den achtzige r Jahre n des 19. Jahrhun -
dert s -  sächsische Tarifvereinbarunge n vom Beginn dieses Jahrhunderts ; anti -
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römisch e Protesthaltunge n - Schönerer-Bewegung ; Tschechoslowakismu s -
sudetendeutsch e „Anschluß"-Bestrebungen ; usw.). 

Pointier t könnt e z. B. auch so gefragt werden : Wer war der Zukunf t un d ihre n 
Probleme n meh r zugewandt , der „deutsche " Sozialrevolutionä r Kudlic h ode r der 
„tschechische " Vergangenheitsbewahre r Palacký ? Wer war „demokratischer" , der 
„Tscheche " Masary k ode r der „Deutsche " („Österreicher " ?) Kar l Renner ? Waren 
die „Sudetendeutschen " bis zum Oktobe r 1918 „Österreicher " un d kurz darau f 
etwa „Deutsche" ? 

Diese Fragestellun g kan n selbstverständlic h weiter variiert werden , etwa in 
bezug auf politisch e Grundauffassunge n eines Han s Schütz , Wenze l Jaksch , Fa -
the r Reichenberger , Walter Becher , Fran z Neubaue r -  ode r Pet r Pithart , Lev 
Prchala , Jiř í Dienstbier , Václav Have l un d Václav Klaus . 

4. Schließlic h erschein t es auch als dringend e Aufgabe, möglichs t alle im breite n 
gesellschaftliche n Bewußtsein vorhandene n Stereotype n nähe r zu untersuchen , 
z.B . böhmisch e Dörfer , tschechisch e Hausmeister-Mentalität , Svejkismus, sude-
tendeutsch e Identität , Sudetendeutschtum , Masary k =  Befreiungspräsident , 
Selbstbestimmungsrech t =  Münchne r Abkommen , Faschismu s =  Nationalsozia -
lismus =  sudetendeutsch e Parte i =  5. Kolonn e gegen die Tschechoslowakei , Revan -
chiste n usw. 

5. „Geschichte " kan n dahe r von niemande m ode r aber von jedem als „Besitz " ein-
geforder t werden : je nac h Generation , Lebensumständen , Lebensalter , Erlebnis -
horizont . „Geschichte " ist in diesem Sinn e nich t der Nachvollzu g eines Einmal-so -
und-nicht-anders-Gewesenen , sonder n die in der Gegenwar t erwünscht e un d in 
die Zukunf t hineinprojiziert e Wunsch - ode r Idealvorstellung . 

Doch : Jedes Hau s ist das Werk unterschiedliche r Berufe un d Fähigkeite n in auf-
einanderfolgenden , durc h den Zweck des Hausbau s bestimmte n Zeitabläufen , 
auch von unterschiedliche r Qualitä t usw.; es ist weder ein Hau s des Malers , des 
Zimmermanns , des Kanalbauer s . . . 

Ist den die Prage r Teynkirch e etwa deutsch , die Alt-Neu-Synagog e „typisch " 
jüdisch? Ist den n vielleicht St. Nikla s auf der Prage r Kleinseit e inmitte n Böhmen s 
eine „bayerische " Kirche , der Marktplat z von Iglau wegen seiner Größ e vielleicht 
„großdeutsch " ? Ist der „Tatra " der Vorkriegszeit meh r ode r geringer „tschechisch " 
als das Model l der sechziger un d siebziger Jahre ? Ist die Funktio n von Prof . Hah n 
als VW-Che f von der Tatsach e ableitbar , daß er aus Böhme n stammt ? Di e Philoso -
phie Patočka s deswegen besonder s ethisch-relevant , weil er als Tschech e in Pra g 
wirkte, un d ist Edmun d Husser l ein „deutscher " Philosoph , weil er sich aus Mäh -
ren nac h Münche n begab? Gehör t Masary k den Tschechen , den Slowaken ode r 
den Tschechoslowaken , gehör t die Philosophi e eines Václav Have l den Tschechen , 
ist die Theologi e eines Professor s Zvěřin a tschechisc h (un d warum ha t ihm dan n 
eine deutsch e Theologisch e Fakultä t den Ehrendokto r verliehen) ? So könnt e ma n 
diese Fragestellun g weiterleiten , bis sie sich selbst ad absurdu m führt . 

Es ist allmählic h an der Zeit , daß nac h den grundlegende n un d in ihre n Folge -
erscheinunge n sich erst in Umrisse n abzeichnende n Veränderunge n nac h 1989/9 0 
erkann t un d herausgearbeite t wird, daß das Zeitalte r des „Nationalismus " un d 
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letzten Endes damit auch des „Nationalstaates" mit all ihren Erscheinungsinhalten 
und -formen eine relativ kurze Übergangserscheinung der europäischen 
Geschichte waren bzw. sind - entgegen manchen immer noch postulierten Forde-
rungen oder gegenwärtigen politischen Restitutionsversuchen. Sie stellen daher 
keineswegs eine Konstituante für langfristige historische Entwicklung dar. Die 
Betrachtung und Bewertung der Gesamtgeschichte der böhmischen Länder (und 
der Slowakei) sollte sich nicht von den Erscheinungsformen dieser kurzen Periode 
bestimmen lassen, sondern von den großen Linien der Gesamtheit-Geschichte in 
der „Mitte" des Kontinents. 
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Diskussionsbeitrag von Jiří P esek, Prag 

Es gehör t zu den natürliche n menschliche n Unsitten , daß der Mensc h aus seinem 
Bewußtsein mit Genu ß alles Unangenehm e un d Anspruchsvoll e eliminiert , un d wenn 
er nich t muß , dan n bekenn t er sich auch nich t dazu . Nehme n wir dan n die meiste n 
Synthese n z.B . der böhmische n Geschicht e (ob Landesgeschicht e ode r Geschicht e 
der tschechische n Nation) , finden wir dor t überwiegen d eine Zusammenstellun g aller 
Aktiva, respektive jener Passiva, die unser e Vorfahren eigentlic h nich t selbst verschul -
det haben , sonder n die als Folge verschiedene r „objektiver " Unglücksfäll e un d frem-
der Bosheite n entstanden . Sollen wir aber dies als „unser e Geschichte " bezeichnen ? 

Da s österreichisch e Bürgerlich e Gesetzbuc h aus der Zei t des heut e verlorene n 
tschechisch-deutsche n Zusammenleben s gestand bei Verhandlunge n über Verlassen-
schaften (so wie die meiste n alten un d späteren , republikanische n Kodifikationen ) 
potentielle n Erbe n das Rech t zu, das Erbe nich t annehme n zu müssen , wenn es ver-
schulde t war ode r als rechtlic h gefährlich empfunde n wurde . Verweigerte aber jeman d 
ein solches Erbe , verlor er darau f -  un d zwar als unteilbare n Komple x - sein Recht . 
E r verlor also z.B . auch das Rech t auf Eintrit t ins Vaterhaus , verlor den offiziellen 
Anspruch , auch nu r das Hochzeitsfot o seiner Elter n mitzunehmen . 

De r Begriff „unser e Geschichte " ha t nu r Sinn als Bekenntni s zu den Passiva, zu 
Fehler n un d Komplikatione n „unserer " nationalen , staatsbürgerliche n ode r territo -
rialen tschechische n Vergangenheit , sowie als der Mut , sich mi t der Gesamthei t der 
Aktiva un d Passiva von Tate n un d Schicksale n vorangegangene r Generatione n ausein -
anderzusetzen . Di e Geschicht e (um so die weniger wissenschaftlich erarbeitet e 
Geschichte ) ist kaum die einzige identitäts - un d wertebildend e Basis des Verständnis -
ses un d der aktiven Gestaltun g der Gegenwart , un d dies gilt für „uns" , die tschechi -
schen Einwohne r der CR , wie für unsere , u. a. deutsche , Mitbewohne r dieses Teils 
von Europa . Di e historisch e Erfahrun g un d die Erarbeitun g von Geschichte , die Be-
wältigung der Vergangenhei t darf aber beim Proze ß der Ausübun g von „Herrschaf t 
über all unser e Dinge " weder übersehe n noc h vernachlässig t werden . Soll also die 
Geschicht e ein Bestandtei l der Bildun g eine r aktuelle n Identität , Grundlag e des 
menschliche n Selbstverständnisse s un d des Recht s auf Verweilen im eigenen Hau s 
sein, so mu ß die Geschicht e dieses Lande s un d seiner Bewohne r durc h eine republika -
nisch e Geschichtsschreibun g auch konsequen t als „unser e Geschichte " aufgefaßt 
werden . Ohn e ein solches Bekenntni s zur Bereitschaft , sich auch mit den Passiva der 
Vergangenhei t „unserer " aktuelle n Gesellschaf t auseinanderzusetzen , verliert die 
Geschicht e der böhmische n Lände r in den böhmische n Länder n eine ihre r wesentli-
che n Dimensione n un d Bedeutungen . 

Han s Hennin g Hah n bracht e hier vor, daß die Geschichte , wenn sie als „unsere " 
begriffen werde, eine Art Ware werden könn e un d - in der Substan z instrumentali -
siert -  nac h momentane n Bedürfnisse n auch verkauft werden könne . Mei n Einwan d 
lautet : Versucht , eure Schul d zu verkaufen . Ein Käufer ist nich t leich t zu finden . 
Da s Bekenntni s zu den Passiva „unserer " Geschicht e ist eher eine Investition , ein 
Schritt , unternomme n mit dem Bewußtsein der Risiken , die auf dem Mark t der ge-
schichtliche n Passiva üblich sind. Diese r Schrit t schieb t uns , aktuell e Bürger un d 
Einwohne r der böhmische n Länder , einerseit s in eine anständig e europäisch e Gesell -
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schaft derer , die die nich t bezahlte n Verbindlichkeite n „ihre r Firmen " solid anerken -
nen , andererseit s ermöglich t eine solche Einstellun g in der allgemeine n europäische n 
Konkurren z die Beurteilun g des realen Ausmaße s un d des Wertes unsere r Schulden , 
der geschichtliche n Passiva, der Fehle r ode r Verbreche n un s vorausgehende r Gene -
rationen . 

Möglicherweis e zeigt sich in der Opti k des umfangreiche n europäische n Klubs 
geschichtliche r Schuldner , daß einige Schlüsselfehltritt e der Vergangenhei t kein 
gewaltiges, außergewöhnliche s un d unverständliche s Stolper n „unserer " ansonste n 
geregelten Geschicht e sind, sonder n integral e Bestandteil e europäische r Katastro -
phen , die in einem eng tschechische n ode r tschechisch-deutsche n Ausmaß weder lös-
bar noc h - seinerzei t -  begreifbar waren . Möglicherweis e begreifen wir erst als, 
Schuldne r besser ander e Schuldner . Möglicherweis e öffnet un s das Bekenntni s zu 
„unseren " geschichtliche n Passiva eine Reih e unbekannte r un d wesentliche r Blick-
winkel auf die Geschicht e dieses Lande s un d seiner Bewohner . Bis jetzt ist das Bür-
gen für die historische n Fehltritt e der Gesellschaft , mit der wir un s gegenwärtig iden -
tifizieren , eine wenig üblich e Einstellun g (ode r wird nu r verbal proklamiert) , un d 
zwar sowohl in der nationale n tschechische n als auch in der sudetendeutsche n 
Geschichtsschreibung . Werke dieser Qualitä t allerding s existieren bereits . 

Geschicht e ist prinzipiel l nich t nu r eine „reine " objektive Wissenschaft . Es ist ihr 
Fluc h un d gleichzeiti g ihr Reiz , daß bei jedem Begreifen größere r historische r Kom -
plexe un d Problemkreis e die rein kognitive Eben e notwendigerweis e überschritte n 
wird. Da s Endproduk t der Arbeit des Historiker s ist die Synthes e objektiver wissen-
schaftliche r Analysen un d Wertungen , die imme r eine bestimmt e Dosi s auch außer -
wissenschaftliche r Erfahrung , Emotionen , freilich auch Bemühunge n enthält , die 
Partialitä t der gewonnene n Informatione n durc h literarische , also ästhetisch e Darstel -
lun g zu verdecken . Wie hier Jan Kře n anmerkte , schreib t der Historike r auch mi t dem 
Herze n (mi t allen Konsequenze n einer solche n Praxis un d mi t allen Folge n des Ver-
suchs der Absenz eine r solche n Einstellung) . De r Geschichtsschreibe r ist imme r die 
interessiert e Seite , un d deswegen wird sich die Geschicht e Böhmens , in Böhme n 
geschrieben , auch notwendigerweis e von der böhmische n Geschicht e unterscheiden , 
die in Deutschland , Israe l ode r vielleicht in Mexiko geschrieben wird. 

Jede s tatsächlic h „objektive " geschichtlich e Werk wäre im Grund e uninteressant . 
Lassen wir kleine Material - ode r Lokalstudie n un d teilweise die Geschicht e der Tech -
nik, eventuel l allumfassend e enzyklopädisch e Überblick e beiseite , so begegnen wir 
dieser Einstellun g am eheste n noc h in einigen Bereiche n der sozialen un d wirtschaft -
lichen Geschichte . Bei thematisc h komplexe n Studien , besonder s wenn sie von auf-
regende n Zeite n un d menschlic h drastische n Ereignissen handeln , ist aber eine solche 
Haltun g im besten Fall e eine Pose , eventuel l ein Ausdruc k von Oberflächlichkeit . De r 
Historike r ist ein aktiver, konsequen t sachkritisc h zu End e denkende r Teilnehme r am 
Geschehen , das er wiedergibt . Di e Produktio n von Mitarbeiter n des Collegiu m Caro -
linum liefert darübe r besonder s in den letzte n Jahrzehnte n eine Reih e von herrliche n 
Beispielen . Daru m war sie auch in der kommunistische n Tschechoslowake i verboten , 
respektive wurde offiziell ignoriert , daru m greifen sie auch einige, der sudetendeut -
schen Landsmannschaf t nah e extremistisch e Kreise an ode r nehme n sie nich t zu 
Kenntnis . 
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Es bleibt also im Gegenteil der Geschichte der böhmischen Länder und ihrer Ein-
wohner zu wünschen, daß eine tschechisch-deutsche oder noch besser breitere inter-
nationale Gemeinschaft von Historikern und Rezipienten gebildet wird, die diese 
Geschichte als „unsere Geschichte" auffassen und sich zur Notwendigkeit einer Aus-
einandersetzung mit ihren so oder anders unangenehmen Kapiteln bekennen. „Unsere 
Geschichte" ist die Geschichte der Anteilnahme an geschichtlichen Problemen. Eine 
andere als „unsere" gemeinsame Geschichte hat für Tschechen und Deutsche wohl 
keinen Sinn. Wir hätten es dann nämlich geradezu mit einem Pingpong von Fragen zu 
tun, die „unsere" Eitelkeit nicht verkraften könnte. Aber davon haben wir schon 
genug gehabt. 
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Diskussionsbeitrag von Hanna Burger, Wien 

Als Historikerin, die sich mit der Geschichte der Habsburgermonarchie - und hier 
besonders mit den Sprachen- und Nationalitätenkonflikten des späten ^ . Jahrhun-
derts befaßt - , würde ich das Problem „unsere Geschichte", d.h. das Problem des 
Konstrukts einer nationalen Geschichte, gern im Kontext der europäischen Integra-
tion diskutieren. 

Tschechien wie Österreich sind grundsätzlich gewillt, dem „Neuen Europa" - das 
seit dem Inkrafttreten des Maastricht-Vertrages konkrete Gestalt angenommen hat -
beizutreten. Sieht man von den politischen, ökonomischen und ökologischen Proble-
men einmal ab, die beide Staaten im Falle eines Beitritts (in unterschiedlichem Aus-
maß) zu bewältigen hätten, so könnte man sich die Frage stellen, welche historischen 
Erfahrungen Länder wie Österreich und Tschechien (beides historisch relativ junge 
Staaten) in das transnationale, nichthomogene, pluriethnische, vielsprachige - ich 
sage es mit aller Vorsicht - „staatsähnliche" Gebilde Europäische Union mitbringen. 
Würden diese historischen Erfahrungen den Integrationsprozeß eher erleichtern oder 
erschweren? 

Ich möchte an dieser Stelle an eine bestimmte Zeit erinnern, in der die heutige Repu-
blik Österreich und die heutige Republik Tschechien in einem gemeinsamen Staats-
verband lebten. Ich spreche nicht allgemein von der Zeit des „Heiligen Römischen 
Reiches" bzw. der des Habsburgerreiches, sondern spezifisch von der sogenannten 
„Verfassungszeit", der Zeit nach dem „Ausgleich" bis zum Ende des Ersten Weltkrie-
ges 1867-1918. Damals hieß dieser Staat (Kritiker sprachen von einem staatsähnlichen 
Gebilde) Österreich-Ungarn bzw. jener Teilstaat, dem unsere beiden Beitrittswerber 
angehörten, „Die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder". In diesen „im 
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern" (an Spott über den umständ-
lichen Namen hat es bei den Zeitgenossen wahrlich nicht gefehlt) gab es amtlich weder 
„Deutsche" noch „Tschechen", sondern nur österreichische Staatsbürger deutscher 
bzw. tschechischer (und vieler anderer) Umgangssprachen. Es gab in der Sprache der 
auch damals vielgescholtenen Bürokratie auch keine tschechischen und deutschen 
Schulen, sondern nur allgemeine Volksschulen mit tschechischer, deutscher, italieni-
scher, polnischer, ruthenischer, rumänischer, slowenischer, serbokroatischer oder 
„gemischter" Unterrichtssprache, und es gab eine Verfassung, die keiner Nationalität 
und keiner Sprache einen gesetzlichen Vorrang (als Staats-, Amts- oder Unterrichts-
sprache) einräumte. 

Über diese altösterreichische „political correctness" ist viel gespottet worden; dem 
nationalen Zeitgeist entsprach sie längst nicht mehr. Ein Staat ohne Namen und ohne 
Sprache schien vor dem Ideal des einheitlichen, homogenen, verfaßten Nationalstaats 
zum Untergang verurteilt. 

Die im Anschluß an Herder, Humboldt und Fichte entwickelte Vorstellung von 
Nation als „Sprachnation", die im Gegensatz zu früheren Auffassungen, die eher auf 
Territorialität, Religion oder Herrschaftsform basierten, die eine Sprache zum Krite-
rium ihrer Bestimmung erhob, hatte für die Habsburgermonarchie (und in besonde-
rem Maße für die böhmischen Länder) fatale Konsequenzen. Die böhmischen Länder 
verfügten über eine jahrhundertealte Tradition der Mehrsprachigkeit. Doch der seit 
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dem Vormärz erschallende Ruf nach einem Recht auf den Gebrauch der Mutter-
sprache führte Ende des 19. Jahrhunderts geradezu zur Pflicht, sich ausschließlich die-
ser zu bedienen und - schlimmer noch - zu einem Verdacht gegen die Fremdsprachen. 
Die Sprache des anderen wurde zunehmend zur Sprache des Feindes. 

Betrachtet man z.B. die pädagogische Literatur des 19. Jahrhunderts, so ist zu kon-
statieren, daß hier ein wahrer Prozeß gegen „Mehr- und Vielsprecherei" geführt 
wurde, in der man - vor der jetzt geschichtsmächtig werdenden Folie der „Sprach-
nation" - ein Zeichen der Dekadenz und eine Bedrohung des noch sehr filigranen 
Konstrukts der „nationalen Identität" erblickte. 

Konsequenterweise wurde in den böhmischen Ländern das Erlernen der zweiten 
Landessprache nicht mehr (in der Tradition eines Jan Amos Komenský oder eines 
Bernard Bolzano) als eine selbstverständliche Verpflichtung, zumindest für die Gebil-
deten, erachtet, sondern zunehmend als Zwang empfunden. Das drückt sich u. a. aus 
im sogenannten „Sprachenzwangsverbot" (Absatz 3 des Artikel 19 der Verfassung 
von 1867), der bestimmte, daß in gemischtsprachigen Kronländern die Unterrichts-
anstalten derart eingerichtet zu sein hätten, „daß ohne Anwendung eines Zwanges zur 
Erlernung der zweiten Landessprache" jeder Volksstamm „die erforderlichen Mittel 
zur Ausbildung in seiner Sprache" erhält. 

Sprachenzwang hieß die neue Vokabel im Nationalitätenkonflikt, der zuletzt zu 
einer tiefgreifenden Entfremdung und kulturellen Desintegration der verschiedenen 
Sprachpopulationen in den böhmischen Ländern führte. 

Der Aufbau zweier sprachlich getrennter, vollständiger nationaler Bildungspyra-
miden (Ernest Gellner) in den böhmischen Ländern, darüber hinaus die Einführung 
von „nationalen Wahlkatastern" für die mährische Bevölkerung nach 1905, führten 
u.a. dazu, daß an „Nationalität" immer mehr materielle Rechte geknüpft wurden. 
Um den „Besitzstand" einer Nationalität zu wahren, wurde nun versucht, immer 
deutlichere, immer sicherere, immer wissenschaftlichere Kriterien zur Bestimmung 
und Identifizierung von „Nationalität" zu finden. Die Möglichkeit bzw. Unmöglich-
keit ihrer Feststellung wurde in der späten Habsburgermonarchie zum Gegenstand 
einer öffentlichen Debatte. Gefordert wurde jetzt: das nationale Subjekt. 

Dieses „nationale Subjekt" - das in Wahrheit der transnationalen, mehrsprachigen 
Identität vieler Altösterreicher (insbesondere in den böhmischen Ländern) wider-
sprach - machte sich daran, alte gewachsene soziale und kulturelle Bindungen zu zer-
stören. Übrig blieben ideologisch-affektive Komplexe, die, lange schon vor dem 
Ersten Weltkrieg, zur kulturellen Segration und politischen Desintegration der Bevöl-
kerung der böhmischen Länder führten. 

Heute gilt es für beide Länder - Österreich wie Tschechien - erneut die „transnatio-
nale Herausforderung" (Stephan Toulmin), die der Prozeß der europäischen Integra-
tion beinhaltet, anzunehmen und jeder für sich (und vielleicht auch ein Stück gemein-
sam) zu bestehen. 



H E I M A T U N D E X I L : 

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

Di e Jahrestagunge n des Collegiu m Carolinu m vom 19. bis 22. Novembe r 1992 un d 
vom 19. bis 21. Novembe r 1993 in Bad Wiessee galten dem Them a „Heima t un d Exil. 
Emigratio n un d VertreibungausdenböhmischenLänderni m 19. und20 . Jahrhundert" . 

I m ersten Teil der Tagun g lag der Schwerpunk t der Referat e auf der begriffsge-
schichtliche n Annäherun g an das Them a un d auf Untersuchungen , die sich mi t Hei -
matvorstellunge n un d -bilder n verschiedene r gesellschaftliche r Gruppe n un d der Ver-
arbeitun g des Topo s „Heimat " in unterschiedliche n literarische n Gattunge n befaßten . 
Di e einleitende n Referat e von Joachi m Stark , Rudol f Jaworski un d Han s Hennin g 
Hah n wiesen aus verschiedene n Perspektive n darau f hin , daß der Begriff der Heima t 
in der Ta t lange gründlic h diskreditier t gewesen sei: D a „Heimat " die Unmittelbarkei t 
persönliche r Erfahrunge n un d Erwartungshorizont e mi t dem kollektiven Selbstver-
ständni s von Gesellschaf t verbindet , war un d ist das Wort gegen seine politisch e Ver-
einnahmun g durc h Nationalisme n unterschiedlichste r Schattierun g nich t gefeit. Di e 
Gleichsetzun g von Heima t un d Volkstum im Nationalsozialismu s ha t dies dan n bis zu 
eine r gegen alles Fremd e gerichtete n zerstörerische n Aggressivität vorangetrieben . 
Auf der andere n Seite -  un d dies zeigt die Erörterun g des Heimatbegriff s in der Sozial-
geschichte , der Ethnologi e un d der Kulturanthropologi e -  kan n der Komple x „Hei -
mat " auch die kritisch e Reflexion auf negative Erscheinunge n der gesellschaftliche n 
Entwicklun g („Unbehaustheit" ) zum Ausdruc k bringen un d dazu dienen , neu e 
Chance n der Beheimatun g in komplexe n Gesellschafte n auszuloten . 

Hahn s Referat , das in einem breiten , typologisierende n Überblic k die historische n 
Entstehungsbedingunge n der politische n Emigratio n im 19. Jahrhunder t darstellte , 
leitet e zugleich über zu jenen großen sozialen un d politische n Prozessen , die im 
19. Jahrhunder t beginne n un d im 20. Jahrhunder t Dimensione n erreich t haben , die die 
Renaissanc e des Heimatbegriff s miterklären : die nac h Millione n zählende n Auswan-
derungsbewegunge n in die Neu e ode r Alte Welt un d die massenhafte n politische n 
Emigrationsbewegunge n vor allem des Zweite n Weltkrieges. Wie sich ursprünglich e 
Bindunge n an soziale Lebenswelte n unte r Anpassungsdruc k un d Integrationszwan g 
in den Gastländern , in der neue n Heima t der Auswandere r un d Emigrante n ver-
ändern , beschrie b Ivan Dubovick ý für die Tscheche n in Amerika un d die politisch e 
Mobilisierun g tschechische r un d slowakischer Auswandere r im Zweite n Weltkrieg, 
Stanisla v Brouče k für die Tscheche n un d Slowaken in Frankreich , Pete r Heumo s für 
die Emigrante n aus der Tschechoslowake i im Zweite n Weltkrieg un d Nadi a Valáš-
kova für die Umsiedle r aus dem Gebie t um Tschernoby l in der Tschechoslowakei . Eva 
Schmidt-Hartman n un d Mila n Šmíd zeigten anhan d von Briefen die Wahrnehmungs -
barriere n eines tschechische n Einwanderer s in Amerika . 

Zu m Komple x der literarische n Verarbeitun g des Heimatbegriff s tru g Antoni n 
Měšf an einen Überblic k über die tschechoslowakisch e Emigrationsliteratu r nac h 1948 
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bei. Alexander Usle r untersucht e Geschichtsbilde r in sudetendeutsche n Heimat -
bücher n nac h 1948, un d Stefan Bauer wies in einer ebenso kritische n wie präzisen 
Analyse nach , daß die sudetendeutsch e Trivialliteratu r nac h 1948 einen antimoderni -
stisch-volkstümelnde n Heimatbegrif f konserviert , wie er sich in der Abwehr gegen die 
industriegesellschaftliche n Entwicklungsschüb e des 19. Jahrhundert s herausbildete . 

Di e soziologische n un d psychologische n Bedingungszusammenhäng e langfristig 
nachwirkende r Erinnerunge n un d Deutunge n der Vertreibun g bei Sudetendeutsche n 
in Hesse n war das Them a des Referat s von Utt a Müller-Handl , die Ergebnisse eines 
auf Interview s un d Befragungen beruhende n Forschungsprojekt s vorstellte . 

De r zweite Teil der Tagun g über „Heima t un d Exil" befaßte sich vor allem mi t vier 
Themenkomplexen : Migration , Reemigration , Vertreibun g un d Integration . Da s 
Frageinteress e richtet e sich dabei nich t -  wie im ersten Teil der Tagun g - auf Heimat -
vorstellunge n un d -bilder , sonder n auf den konkrete n Verlauf sozialer Bewegungen 
un d Prozesse , die im wesentliche n die großen Bevölkerungsbewegunge n un d -Ver-
schiebunge n erfassen sollten , die zwischen 1938 un d 1948 in den böhmische n Länder n 
stattgefunde n haben . Nachde m Vera Maye r (Tscheche n in Wien) , Mila n Krajčovič 
(Reemigratio n der Slowaken nac h 1918) un d Monik a Glettle r (Rückwanderun g aus 
den US A nac h Südosteurop a vor dem Erste n Weltkrieg) mit ihre n Referate n die 
Migrationsproblemati k in längerfristiger Perspektiv e dargestell t hatten , deckte n die 
materialreiche n Beiträge von Ott o Zwettle r (Migratio n von Tscheche n un d Jude n in 
den böhmische n Länder n 1938-1948) , Valerián Bystřičky (Di e Aussiedlung der 
Tscheche n aus der Slowakei 1938-1939) , Jarosla v Vaculík (Di e Reemigratio n in die 
Tschechoslowake i 1945-1948) un d Zdeně k Radvanovsk ý (Wiederbesiedlun g in den 
böhmische n Länder n nac h 1945) einen wichtigen Teil der Bevölkerungsbewegunge n 
ab, die seit 1938 un d dem Münchene r Abkomme n die traditionell e Bevölkerungs -
struktu r der böhmische n Lände r un d der Slowakei tiefgreifend veränderten . Bedauer -
licherweise konnt e ein Referat , das am Beispiel eine r westböhmische n Stad t die Ver-
treibun g der Deutsche n aus der Tschechoslowake i nac h dem Zweite n Weltkrieg dar -
stellen sollte, wegen Erkrankun g des Referente n nich t vorgetragen werden . 

Di e Integrationsproblemati k der Sudetendeutsche n wie der Vertriebene n in der 
BR D überhaup t war das Them a zweier methodisc h anregende r Beiträge von Edgar 
Pscheid t (Zu r Integratio n der Sudetendeutsche n in Bayern ) un d Thoma s Grosse r 
(Integrationsrahmenbedingunge n in Stad t un d Land : Di e Aufnahm e der Flüchtling e 
un d Heimatvertriebene n in Württemberg-Bade n nac h 1945). 

Abgeschlossen wurde die Tagun g mi t vier Referate n zur Vertreibungsproblematik . 
Stefan Bauer behandelt e die Vertreibun g der Deutsche n aus Ostmitteleurop a in der 
deutsche n Belletristik , Jarosla v Kučer a beleuchtet e die Diskussio n über die Vertrei -
bun g in der tschechische n Publizistik , Eva Schmidt-Hartman n befaßte sich mit den 
von Tscheche n un d Sudetendeutsche n über die jeweils ander e Seite tradierte n Stereo -
typen un d den Blickverengunge n in der Historiographi e bei der Darstellun g der böh -
mische n bzw. tschechoslowakische n Geschichte , un d Ferdinan d Seibt sprach über die 
Entwicklun g des politische n Selbstverständnisse s der Sudetendeutsche n in der Bun -
desrepubli k Deutschland , die durc h das kollektive Erlebni s der Vertreibung , durc h 
beton t national e Positionen , weniger durc h gemeinsam e historisch e Traditione n 
geprägt worde n sei. 
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Insgesamt waren die beiden Jahrestagungen durch ein relativ hohes Maß an Über-
einstimmung tschechischer, slowakischer, österreichischer und deutscher Historiker 
gekennzeichnet. Anregend waren beide Tagungen nicht nur aufgrund der Fülle von 
methodisch-konzeptionellen Ansätzen zur Bearbeitung des Themas, sondern auch 
dadurch, daß in der lebhaften Tagungsdiskussion aufzahlreiche Defizite der bisherigen 
historischen Forschung bei der Bearbeitung dieses vielschichtigen Fragenkomplexes 
hingewiesen wurde. 

Die Referate beider Tagungen werden in einem Sammelband des Collegium Caro-
linum veröffentlicht werden. 

München P e t e r H e u m o s 

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

„Möglichkeiten der wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der Ostmitteleuropa-
forschung zwischen Deutschland und den Ländern im östlichen Mitteleuropa" waren 
Thema einer Tagung, die vom 22. bis 24. Februar 1994 gemeinsam vom Herder-Insti-
tut e.V. und vom J.G.Herder-Forschungsrat in Marburg an der Lahn veranstaltet 
wurde. Sie war verbunden mit der symbolischen Übergabe des Instituts vom bisheri-
gen Träger, dem Herder-Forschungsrat, an den neuen Trägerverein. Dieser Verein 
(„Herder-Institut e. V.") hat korporative Mitglieder: darunter die sieben sogenannten 
ostdeutschen historischen Kommissionen, unter ihnen auch die HK der Sudetenländer, 
ferner der Herder-Forschungsrat, die Philipps-Universität Marburg, das Osteuropa-
Institut München und nicht zuletzt auch das Collegium Carolinum e. V. Nach der Sat-
zung „unterstützt" das Institut „als wissenschaftliche Service-Einrichtung [...] die 
Erforschung der Länder und Völker des östlichen Mitteleuropa in europäischen Be-
zügen unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte der historischen deutschen 
Ostgebiete und der deutschen Siedlungsgebiete in Ostmitteleuropa. Zur Wahrneh-
mung dieser Aufgaben betreibt das Institut auch eigene Forschung". Finanziert wird 
es als eine der Institutionen der „Blauen Liste" je zur Hälfte vom Bund und den Ländern 
über die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. 

Die mit der Institutsübergabe verbundene Tagung behandelte im Hinblick auf die-
sen für das Herder-Institut so wichtigen Augenblick mit Bedacht die Rahmenbedin-
gungen, in denen seine Arbeit stattfindet: die gegenwärtig in neue Verhältnisse einge-
tretene, nach langer Behinderung aufblühende, aber doch eben auch aufgrund der histo-
rischen Belastung des gegenseitigen Verhältnisses und aktueller politischer Probleme 
nicht problemfreie wissenschaftliche Kooperation zwischen Deutschland und den 
ostmitteleuropäischen Staaten vom Baltikum über Polen bis zur Tschechischen und 
zur Slowakischen Republik. 

Die wegen der Kürze der Zeit nur wenigen, aber inhaltsreichen Referate waren hin-
sichtlich ihrer Autoren und der Thematik so gewählt, daß Schnitte in unterschied-
lichen Ebenen in den Gegenstand gelegt werden konnten. Zunächst sprach der Direktor 
des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, Rex Rexheuser, über „Perspektiven 
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deutsch-polnische r Zusammenarbei t in der Geschichtswissenschaft" ; Jan Křen , der 
an der Prage r Karls-Universitä t soeben ein Zentru m für deutsch e un d österreichisch e 
Geschicht e im Rahme n eines neue n Institut s für International e Studie n aufbaut , 
behandelt e „Problem e un d Chance n der Kooperatio n tschechische r un d deutsche r 
Historiker" ; Hors t Förster , der Tübinge r Geograph , wies „Möglichkeite n der Ko -
operatio n im Bereich der Regionalforschung " unte r andere m auch an den Euroregio -
nes im deutsch-tschechisch-polnische n Bereich auf. Als Fallstudi e behandelt e der 
Historike r Hartmu t Boockman n (Humboldt-Universitä t Berlin un d Göttingen ) „Di e 
Geschicht e der Universitä t Königsber g un d die Perspektive n der Historische n For -
schun g in Ostmitteleuropa" . Zu m Schlu ß fanden sich in einem Podiumsgespräc h Vor-
sitzend e von dre i historische n Kommissione n zusammen , die in exemplarischerWei.s e  
schon währen d der kommunistische n Ära trot z größte r Schwierigkeite n Wissen-
schaftsbeziehunge n mi t Historiker n der Lände r in Ostmitteleuropa , mi t deren 
Geschicht e sich die jeweilige Kommissio n beschäftigt , angebahn t un d gepflegt haben : 
Ihr e „Erfahrunge n un d Perspektiven " legten dar : Ud o Arnold(Ost-undWestpreußen) , 
Stepha n Doleže l (Sudetenländer ) un d Ger t von Pistohlkor s (Baltikum) . Dabe i wurde 
jeweils auch die „Großwetterlage" , in der sich Forschun g über Ostmitteleurop a heut e 
vollzieht , beleuchtet . 

Di e Referat e un d Diskussione n bote n einen guten Einstie g in die neu e Arbeitsphas e 
des Herder-Instituts , das nich t nu r wie bisher seine reichhaltige n Fachsammlunge n 
über Ostmitteleurop a der Forschun g zur Verfügung stellt un d Editionsvorhabe n un d 
ander e Publikatione n bearbeitet , sonder n künfti g auch größere n Nachdruc k auf den 
Charakte r eine r Begegnungsstätt e („Forum" ) für die Ostmitteleuropaforschun g legen 
wird: unte r andere m mit internationale n Fachtagungen , mit der Möglichkei t zur 
Erteilun g von Stipendie n für Forschungsaufenthalt e am Institut , insbesonder e für 
Wissenschaftle r aus Ostmitteleuropa , un d in der Kooperatio n mit andere n Institutio -
nen , die auf diesem Gebie t arbeiten . 

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

D E U T S C H - T S C H E C H I S C H E / S L O W A K I S C H E 
H I S T O R I K E R K O M M I S S I O N 

Di e von den Außenminister n beider Lände r 1990 eingesetzt e deutsch-tschechoslo -
wakische un d seit 1993 deutsch-tschechisch e un d deutsch-slowakisch e Historiker -
kommissio n hatt e nac h ihre r dritte n Tagun g vom 7. -9 . Oktobe r 1992 im Schlo ß Štiřín 
un d nac h einer vierten Arbeitstagun g am 4.Ib. Oktobe r 1993 in Pra g nu n insgesamt 
dre i Bänd e der jeweils diskutierte n Referat e vorgelegt. De r erste , herausgegebe n von 
Han s Mommse n un d Jiří Kořalka , faßt unte r dem Tite l „Ungleich e Nachbar n -  demo -
kratisch e un d national e Emanzipatio n bei Deutschen , Tscheche n un d Slowaken " die 
Entwicklun g von 1815-1914 zusammen . Er erschie n im August 1993 im Klartext -
Verlag in Essen . De r zweite Band , herausgegebe n von Jör g K. Hoensc h un d Duša n 
Kováč im gleichen Verlag im Janua r 1994, trägt den Tite l „Da s Scheiter n der Verstän-
digung. Tschechen , Deutsch e un d Slowaken in der Erste n Republi k 1918-1938". Ein 
dritte r Band , herausgegebe n von Detle f Brande s un d Václav Kural , steh t unmittelba r 
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vor dem Erscheinen . Er wird den Tite l tragen „De r Weg in die Katastrophe : Da s End e 
des Zusammenleben s von Tschechen , Slowaken un d Deutsche n im gemeinsame n 
Staa t 1938-1948". Alle dre i Bänd e sind bereit s mi t denselbe n Herausgeber n un d dem 
gleichen Text in tschechische r un d slowakischer Sprach e erschienen . Di e Kommissio n 
setzt im Herbs t 1994 ihre Arbeit mi t eine r Tagun g in Münche n fort . Dabe i wird „da s 
deutsch-tschechisch-slowakisch e Verhältni s 1948-1989" zur Debatt e stehen . Ein e 
übernächst e Tagun g soll den Entwicklunge n währen d des Erste n Weltkriegs gelten , 
wobei vor allem die Problemati k des Selbstbestimmungsrechte s beim Untergan g der 
österreichisch-ungarische n Monarchi e un d bei der Entstehun g der tschechoslowaki -
schen Republi k besonder e Aufmerksamkei t finden sollen. 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

D E U T S C H - T S C H E C H I S C H E S C H U L B U C H K O N F E R E N Z 

Nac h einer längeren Paus e wurde n mit einer Sitzun g vom 13.-16 . Mär z 1994 die seit 
1988 bestehende n deutsch-tschechoslowakische n Schulbuchkontakt e -  nu n im Rah -
me n einer deutsch-tschechische n Kommissio n - fortgesetzt . Di e Konferen z im 
Georg-Eckert-Institu t für international e Schulbuchforschun g in Braunschweig , orga-
nisier t von Rober t Maier , stand unte r dem Tite l „Di e deutsch-tschechische n Be-
ziehunge n in der Weimare r Republik" , dere n Vielschichtigkei t un d Problemati k Man -
fred Alexander in einem öffentliche n Vortra g ausführlic h darlegte . 

Einführen d referierte n Fal k Pinge l (Braunschweig) , Tomá š Pasák un d Jarosla v 
Páte k (beide Prag) über Schulbuchzulassun g un d Entstehun g von neue n Schulbücher n 
in der Bundesrepubli k Deutschlan d un d in der Tschechische n Republik . Von tsche -
chische r Seite wurde n seit 1990 neu herausgegeben e Geschichtslehrbüche r un d deren 
Konzeptione n vorgestellt, aber auch auf noc h bestehend e Mänge l hingewiesen sowie 
darauf , daß durc h die Auflösung der Tschechoslowake i End e 1992 eine neu e Situatio n 
entstande n sei, die wiederu m eine grundlegend e Überarbeitun g der Schulbüche r not -
wendig mache . 

Erstmal s wurde n nich t nu r Historike r un d (tschechische ) Schulbuchautore n 
(Harna , Pátek) , sonder n auch Lehre r in die Schulbuchkonferen z einbezogen . Dre i 
tschechisch e Geschichtslehrerinne n (Lenk a Dvořáková , Mari e Kutov á un d Jan a 
Vačkářová) berichtete n von Unterrichtsversuchen , bei den sie deutsch e un d tschechi -
sche Lehrmaterialie n vergleichen d berücksichtigte n un d die im Rahme n eines Lehrer -
fortbildungskurse s an der Karls-Universitä t in Pra g unte r Renat a Wohlgemuthov á 
ausgewerte t wurden . Dabe i ergab sich, daß die Tschechoslowake i un d Ostmittel -
europ a für die Weimare r Zei t in den deutsche n Schulbücher n nich t eigens berück -
sichtigt werden , ja nich t einma l die Deutsche n in diesen Gebieten ; daß das außer -
schulisch geprägte historisch e Vorverständni s von tschechische n Schüler n über die Zei t 
des Nationalsozialismu s auch durc h einen Unterrich t mi t übersetzte n (ausführliche -
ren ) deutsche n Unterrichtsmaterialie n nich t leich t zu veränder n ist; un d schließlic h 
am Beispiel der Darstellun g der Sowjetunio n bis 1939, daß deutsch e Schulbüche r 
stärker die Zusammenhänge , tschechische r Schulbüche r meh r Date n un d Fakte n ver-
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mittein. Daran schloß Heidrun Doležel (Göttingen) mit ihrer gründlichen Analyse 
der deutsch-tschechischen Beziehungen 1918-1938 in den neuesten tschechischen 
Schulbüchern an. 

Die fachhistorischen Referate galten der Wahrnehmung Deutschlands und der 
Sudetendeutschen in der tschechoslowakischen Öffentlichkeit der Zwischenkriegs-
zeit (Josef Harna, Prag), den Berichten der deutschen Waffenstillstandskommission 
über die Tschechoslowakische Republik im ersten Halbjahr 1919 (Frank Hadler, Ber-
lin), dem deutsch-tschechischen Nationalitätenproblem im Bereich des tschecho-
slowakischen Bildungswesens (Andreas Reich, Heidelberg), den deutsch-tschecho-
slowakischen Wirtschaftsbeziehungen in den zwanziger Jahren (Jaroslav Pátek, Prag) 
und der deutschen Emigration in Prag in den dreißiger Jahren (Barbara Köpplova, 
Prag). Gerade der Beitrag über das Schulwesen verdeutlichte, welch großen Einfluß 
die Wertvorstellungen und (Vor)Urteile der im Bildungsbereich Tätigen auf die natio-
nale Konfrontation hatten. Um so bedauerlicher ist es, daß gerade die deutsch-tsche-
chische Schulbuchdiskussion nicht nur in der Öffentlichkeit beider Staaten, sondern 
selbst unter den Fachhistorikern zur Zeit nur eine geringe Beachtung findet. 

Die nächste Schulbuchkonferenz wird sich der problematischsten Periode der 
deutsch-tschechischen Beziehungen, den Jahren 1938 bis 1948, widmen. 

München R o b e r t L u f t 

J A N H U S Z W I S C H E N Z E I T E N , V Ö L K E R N , K O N F E S S I O N E N 

Unter dem Titel: Jan Hus zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen veranstaltete ein 
internationales Oganisationskomitee unter dem Vorsitz von Karl Josef Hahn (Biltho-
ven/Niederlande) und mit Beteiligung des Collegium Carolinum vom 22.-26. Sep-
tember 1993 ein internationales Symposion. 40 Referate vereinigten die meisten For-
scher, die in den letzten Jahrzehnten größere Arbeiten zum Thema vorgelegt hatten. 

Das Symposion war aufgebaut nach den Themenkreisen: Die Welt vor Hus - Hus-
sens Gedankenwelt - Hussens Nachleben. Überraschend war die große Teilnehmer-
zahl, die auf ihre Weise nicht nur das wissenschaftliche, sondern auch noch immer 
rege theologische Interesse an der Diskussion um den Lebensweg des Prager Reforma-
tors belegte. Unter 150 Teilnehmern waren Bischöfe von fünf Konfessionen vertreten. 
Die Vorträge sollen in der Publikationsreihe des Collegium Carolinum binnen Jahres-
frist veröffentlicht werden. 

München F e r d i n a n d S e i b t 

K E T Z E R I N O S T E U R O P A 

Die School of Slavonic and East European Studies der University of London hatte 
für den 6 . -10 . Juli 1994 zu einer Konferenz eingeladen unter dem Titel „Heresy in 
Eastern Europe". Die Tagung wurde von M. A.Branch und R.B.Pynsent von der 
SSEES organisiert, zusammen mit W. F. Ryan und Y. Stoyanov vom Warburg Institute. 
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Dami t war eine trot z aller Rufe nac h interdisziplinäre n Forschunge n leider sonst noc h 
imme r seltene Verbindun g zwischen literarische n un d historische n Quelle n ge-
sichert . Dabe i gab es zwei Schwerpunkt e in den Referaten , die wohl auch im Hinblic k 
auf eine möglich e Publikatio n der Ergebnisse dieser Konferen z die besonder e Mittei -
lun g verdienen : Da s bosnisch e Bogomilentu m un d seine Verbindun g zu den Catha -
rern , vorgetragen namentlic h von Leslie Collins , Yuri Soyanov , Malcol m Lambert , 
Maria n Wenzel , Bernhar d Hamilto n un d Sima Čirkovič . 

De r zweite Schwerpunk t lag bei den Hussite n un d ihre n Verbindunge n zum engli-
schen Wiklifismus, mi t dem sich Ann e Hudson , Ferdinan d Seibt , Františe k Šmahel , 
Pavel Krás , Rober t Pynsent , Kare l Brušák un d David Shor t befaßten . Ein e interessant e 
Ergänzun g lieferte Gabo r Klanicza y mit einem Forschungsberich t über die sonst 
wenig beachtet e mittelalterlich e Häresi e in Ungarn . 

Beiden Problemkreise n ist eine besonder e Bedeutun g für die jeweilige Entwicklun g 
eigen: De n Bogomile n sagt ma n eine noc h imme r problematisch e Fortwirkun g in der 
westlichen Christenhei t nach , auf die Entwicklun g der Cathare r bezogen ; die Hussi -
ten sind in ihre r Bedeutun g für den Beginn von „Reformation " in der westlichen Welt 
un d als erstes Glie d der Kett e der europäische n Revolutione n noc h nich t gehörig 
erkannt . Ein e Mehrzah l von intensive n Textstudie n sowohl zum ersten Themenkrei s 
als auch zum Wiklifismus, zu Hu s un d Jakobellu s wird hoffentlic h der Fachliteratu r 
nich t vorbehalte n werden . Besonder e Beachtun g verdiene n die internationale n Ver-
bindungen , welche die Londone r SSEE S mit dieser Tagun g geknüpf t ode r vertieft hat . 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

W E N Z E L A N T O N F Ü R S T K A U N I T Z - R 1 E T B E R G 

U N D S E I N E Z E I T 

Vor 200 Jahren , am 27. Jun i 1794, starb in Wien Wenze l Anto n von Kaunitz-Riet -
berg, mi t dem der Aufstieg des mährischen , in Austerlit z bei Brun n (Slavkov u Brna ) 
beheimatete n Geschlecht s der Kaunit z in den Wiener Hofade l im Jahrhunder t von 
Absolutismu s un d Frühaufklärun g seinen Höhepunk t fand. Als Staatskanzle r wurde 
Kaunitz , eine der zentrale n Figure n in der europäische n Politi k der Habsburgermo -
narchi e in der zweiten Hälft e des 18. Jahrhunderts , zum Architekte n des im Siebenjäh -
rigen Krieg gegen Preuße n gerichtete n Renversement des alliances. Seit seinem Tod e 
ist Wenze l Anton , von dem schon zu Lebzeite n als vom „großen " Kaunit z gesproche n 
wurde , unte r diesem Gegensat z Österreich s mit Preuße n un d den konsequen t die 
Außen - von der Innenpoliti k trennende n Tätigkeitsfelder n gesehen un d bewerte t 
worden . Diese zum Teil problematisch e Eingrenzun g in Frag e gestellt un d gleichzei-
tig auf die von Kaunit z ausgehende n mannigfaltige n gesellschaftliche n un d kulturelle n 
Impuls e hingewiesen zu haben , ist das erfreulich e Ergebni s eine r viertägigen Zusam -
menkunf t im südmährische n Brun n un d in Austerlitz , die vom Historische n Museu m 
in Austerlit z in Zusammenarbei t mit der Brünne r Außenstell e des Österreichische n 
Ost - und Südosteuropa-Institute s in Wien anläßlic h des zweihundertste n Todestage s 
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des österreichischen Staatskanzlers veranstaltet wurde. In Austerlitz wurde darüber 
hinaus eine dem österreichischen Staatskanzler gewidmete Ausstellung vom Histori-
schen Museum eröffnet, die bis zum 4. Dezember 1994 zu sehen ist. 

Von den knapp 30 in deutscher, französischer und englischer Sprache vorgetrage-
nen Referaten in den drei Sektionen „Staatskanzler und Außenpolitik", „Reformen in 
der Habsburgermonarchie" sowie „Persönlichkeit, Aufklärung und Mäzenatentum" 
kann an dieser Stelle nur ein schmaler Ausschnitt geboten werden, der dem facetten-
reichen, allerdings die Diskussion und Aussprache vollständig ausklammernden 
Tagungsprogramm nur begrenzt gerecht wird. Franz A.J.Szabo (Ottawa), dessen 
großangelegte Kaunitzbiographie in ihrem ersten Band nunmehr vorliegt, stellte ein-
leitend die Neuordnung der Prioritäten bei Kaunitz und dessen defensive Friedens-
politik in den Vordergrund, die vor allem auf eine Stärkung des Zentrums ausgerichtet 
gewesen sei. Er habe damit in hohem Maße eine „alternative Vision" entwickelt, die 
auf die Schaffung einer neuen Identität der Monarchie abzielte. Szabo wandte sich 
gegen ältere Interpretationen, die immer wieder vom „Einstieg" des Staatskanzlers 
in die Innenpolitik sprechen, nachdem dieser in der Außenpolitik - der Versuch, 
Schlesien zurückzugewinnen, war schließlich ebenso mißlungen wie das Bemühen, 
Preußen in den Rang einer Mittelmacht zurückzuversetzen - gescheitert sei. Ähnlich 
argumentierte auch Grete Klingenstein (Graz), die sich 1972/73 mit einer Abhandlung 
über den jungen Kaunitz habilitierte, in ihrem Beitrag über Kaunitz und die diploma-
tische Revolution. Sie unterstrich die Kompetenz von Wenzel Anton, der sich Ende 
der vierziger Jahre geradezu eine „wirtschaftspolitische Avantgarde" nach Wien 
geholt habe, in allen Bereichen der Handelspolitik. Seine Außenpolitik habe sich nicht 
in einem Abstraktum von Macht- und Interessenfragen, sondern stets unter Berück-
sichtigung der spezifisch österreichischen Lage - im Vergleich zu England etwa in der 
Frage der Einheit des Zollgebietes - abgespielt. 

Lothar Schilling (Köln), dessen Dissertation über „Kaunitz und das Renversement 
des alliances. Studien zur außenpolitischen Konzeption Wenzel Antons von Kau-
nitz" soeben als Band 50 der Historischen Forschungen erschienen ist, hob dagegen 
doch einschränkend die Grenzen rationaler, aufgeklärter Machtpolitik bei Kaunitz 
hervor, der in seinen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata eine 
„geschlossene" und vielfach begrenzte, der Empirie einen überaus hohen Stellenwert 
einräumende Vorstellungswelt besessen habe. In dieses Bild fügte sich in gewisser 
Weise der Beitrag von Horst Carl (Tübingen) über Kaunitz und Ostfriesland ein, der 
eine andere und bisher wenig erhellte Seite des aufgeklärten Reformpolitikers vorstellte. 
Kaunitz, der über die Reichs graf Schaft Rietberg - diese war auch Gegenstand der Bei-
träge von Alwin Hanschmidt (Osnabrück) und Manfred Beine (Rietberg) - zugleich 
Ansprüche auf ganz Ostfriesland geltend zu machen suchte, betrieb zugleich eine auf 
Statuserhöhung orientierte Familienpolitik im Alten Reich und blieb dabei in hohem 
Maße traditionellen Handlungsmustern und einem an dynastischen Personenverbän-
den und deren Herrschaftselementen orientierten Denken verpflichtet. Er sei damit 
zugleich eine der letzten Persönlichkeiten gewesen, die eine bemerkenswerte Sensibi-
lität für das komplizierte Zusammenspiel im Alten Reich besaßen. Weitere Aspekte 
innerhalb der ersten Sektion betrafen die Beziehungen von Kaunitz zu den westlichen 
Mächten nach dem Siebenjährigen Krieg und das Ende der Ära Kaunitz in der Staats-
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kanzlei , die H.M.Scot t (St.Andrews ) sowie Michae l Hochedlinge r (Wien) unter -
suchten , sowie die Rolle von Kaunit z in der Italienpoliti k des Österreichische n Erb -
folgekrieges un d währen d seiner Zei t am französische n Hof , die Elisabet h Garms -
Cornide s (Graz , Rom ) un d Milen a Lenderov á (Budweis/Česk é Budějovice ) erhellten . 

Di e böhmisch-mährische n Wurzeln un d Kontakte , die auf der Grundlag e etwa der 
von Gret e Klingenstei n 1975 publizierte n Studi e „De r Aufstieg des Hause s Kaunitz . 
Studie n zur Herkunf t un d Bildun g des Staatskanzler s Wenze l Anton " eine weitere 
Vertiefun g verdien t hätten , blieben im großen un d ganzen gesehen im Hintergrund . 
Einzi g Duša n Uhlí ř (Troppau/Opava) , Jan Janá k (Brünn/Brno ) un d Bronisla v Cho -
cholá č (Brünn/Brno ) informierte n kurz über einzeln e landesgeschichtlich e Bezüge, 
Güterentwicklun g un d wirtschaftlich e Erträg e der Kaunitzsche n Manufakture n in 
Mähren . Ähnliche s gilt für die Beziehunge n von Kaunit z zu Ungarn , die einzig von 
Eva Balász nähe r analysier t wurden . Ungleic h stärker dagegen wurde das Wirken 
von Kaunit z seit 1742 als Gesandte r in Turi n sowie zwei Jahr e späte r als Berate r beim 
General-Gouverneu r der österreichische n Niederland e in den Vordergrun d gerückt . 
Carl o Capr a (Mailand) , Claudi o Donat i (Mailand ) un d Antoni o Trampu s (Turin ) 
widmete n sich der österreichische n Lombarde i un d dem Trentino , Michél e Galan d 
(Brüssel) , Brun o Bernar d (Brüssel) un d Renat e Zedinge r (Wien) den österreichische n 
Niederlanden . Währen d Christophe r Duffy (Sandhurst ) in einem großen Bogen das 
Verhältni s von Kaunit z zur österreichische n Armee erhellte , konzentriert e sich Chri -
stine Lebeau in ihre m methodisc h bemerkenswerte n Vortra g auf die Personalpoliti k 
des Staatskanzlers . Erns t Wangerman n (Salzburg ) rekonstruiert e minutiö s den Hand -
lungsspielrau m des alten Kaunit z im Krieg gegen das revolutionär e Frankreich . 

Da s als „Josephinismus " benannt e Reformbündel , dessen zeitgenössisch e Begrün -
dun g un d Legitimatio n sowie die Haltun g von Kaunit z in der Frag e des Verhältnisse s 
von Staat un d Kirch e waren Gegenstan d des Beitrags von Har m Kluetin g (Köln) . 
Kluetin g relativiert e die Einflüsse der Aufklärun g - ein Interpretationsansatz , den ins-
besonder e Fran z A. J. Szabo vertra t -  un d betont e mit Nachdruc k die Einflüsse des 
protestantische n Staatskirchenrechts , das Kaunit z durc h Studiu m un d persönlich e 
Kontakt e kennengelernt , studier t un d geschätz t habe . Di e Reduzierun g der kirch -
lichen Gewal t auf einen engen , in der theoretische n Argumentatio n eigentliche n 
Kernbereich , die Kaunit z als wirtschaftlic h vorteilhaf t un d politisc h nützlic h be-
urteilte , die Zurückweisun g der Existen z eines privilegierten geistlichen Stande s un d 
die Unterstellun g des Kirchengute s unte r die Aufsicht der weltliche n Gewal t seien 
dahe r weniger mit der Aufklärun g als vielmeh r mit dem Protestantismu s in Ver-
bindun g zu sehen . 

In der dritte n Sektio n schließlic h referierte n Gerhar d Crol l (Salzburg ) über Musike r 
un d Musi k in der Privatkorresponden z von Kaunitz , Gudru n Busch (Mönchenglad -
bach ) über Gottfrie d van Swietens Berline r Briefe an Kaunit z un d das Berline r Musik -
leben sowie Jiří Kroup a (Brünn/Brno ) über Kaunit z un d die bildend e Kunst . Kroup a 
würdigte den Staatskanzle r als einen der bedeutendste n Kunstmäzen e seiner Zeit , der 
eine umfassend e Kulturpoliti k -  auf seine Anregun g hin entstan d nac h der Refor m der 
Kunstcrziehungsanstalte n in Wien 1772 die Akademi e der bildende n Künst e -  betrie -
ben un d überdie s eigene architektonisch e un d künsterlisch e Entwürf e etwa bei der im 
Jahr e 1753 erworbene n Residen z Mariahilf , in Schönbrun n un d nich t zuletz t auch in 
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Austerlitz umgesetzt habe. Den äußeren Abschluß und in Hinblick auf den verglei-
chenden, gesamtmonarchischen Zugriff auch Höhepunkt bildete der Vortrag von 
Robert J. W. Evans (Oxford), der über Mähren und die Kultur der Aufklärung sprach 
und damit Gedanken für eine fest umrissene Region konkretisierte, die er 1985 im 
zweiten Band des Jahrbuchs der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 
achtzehnten Jahrhunderts unter dem Titel „Über die Ursprünge der Aufklärung in 
den habsburgischen Ländern" in breiterem Rahmen vorgelegt hat. 

Berlin J o a c h i m B a h l c k e 

B Ö H M I S C H E R L Ö W E U N D Ö S T E R R E I C H I S C H E R A D L E R 

Das diesjährige interdisziplinäre Pilsener Symposium zur Kultur des ^ . Jahrhun-
derts in Böhmen galt den tschechisch-habsburgischen Beziehungen zwischen 1848 
und 1918. Das Treffen vom 10. bis 12. März 1994 wurde von der Nationalgalerie in 
Prag in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut 
und dem Österreichischen Kulturinstitut in Prag organisiert und stand unter dem 
Thema „Der böhmische Löwe und der österreichische Adler". So gelungen dieser 
Titel auch formuliert war, die Umsetzung im Detail wies einige Probleme auf. Immer-
hin stellt sich angesichts der soliden tschechischen Forschung zum 19. Jahrhundert 
während der letzten zehn Jahre selbst in der Tschechischen Republik nicht mehr die 
Frage, ob der österreichische Aar den böhmischen Leu nur als Käfigtier mißhandelte. 
Gerade die früheren Pilsener Tagungen trugen dazu bei, daß sich ausgehend von der 
Sozial- und Bildungsgeschichte eine differenziertere und von der tschechischen natio-
nalen Entwicklung distanziertere Sichtweise der letzten Jahrzehnte der Habsburger-
monarchie in den verschiedenen tschechischen Geisteswissenschaften verbreitete. 

Die Tagung mit ihren knapp 30 Referenten aus der Tschechischen Republik, Öster-
reich und den Niederlanden griff im historisch-politischen Teil die Frage von Loyali-
täten, von regionalen, nationalen und zentralistischen Interessen und von Symbolen 
auf und leitete damit zu einem umfangreichen kulturgeschichtlichen Themenblock 
über. Zu diesem gehörte auch eine Podiumsdiskussion über die habsburgische staat-
liche Kunstförderung zwischen 1895 und 1915, der die Thesen der neuen Monogra-
phie von Jeroen van Heerde zugrunde lagen, wie auch die begleitende Ausstellung der 
Nationalgalerie über „Die Tschechen und die Habsburgische Monarchie in der Kunst 
des 19.Jahrhunderts". Unter den Stichworten „Österreich als weitere Heimat" und 
„Zentrum versus Peripherie" wurden philosophiehistorische Aspekte, literarische 
Entwicklungen, Fragen der Architekturgeschichte und Stilistik sowie Musik- und 
Kunsttraditionen betrachtet. Genannt sei hier nur der Beitrag von Dalibor Turecek 
(Budweis) über einen Vergleich der Theaterkulturen in Prag und in Wien, der für Böh-
men die größere Virtuosität in der Bühnentechnik, für das deutschösterreichische 
Theater die Entwicklung klar definierter Genres betonte. Schließlich fanden mentali-
tätsgeschichtliche Momente anhand des Militärwesens und aktueller Stereotypen bei 
Tschechen und Österreichern Beachtung. 
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In vielen Referate n stand die Diskussio n über zwei alternativ e Wege im Mittel -
punkt , doc h wurde n die jeweiligen Perspektive n von der Vorbildfunktio n Wiens bzw. 
bewußte r Oppositio n dagegen ode r eine r unabhängige n eigenen Entwicklun g nich t 
deutlic h herausgearbeitet . Di e Unterscheidunge n zwischen böhmisc h un d tsche -
chisch , zwischen regiona l un d großstädtisc h bzw. reichspolitisc h blieben oft 
unscharf . Auch wenn das typisch „Tschechische " oft als charakteristische r Gegensat z 
zum habsburgische n ode r deutschösterreichische n Wien hervortrete n mag un d 
obgleich das Deutschböhmisch e auf der Konferen z Berücksichtigun g fand , führ t diese 
bekannt e Polaritä t angesicht s der Geschichtstraditione n nich t zur Erkundun g von 
wissenschaftliche m Neuland . Bei vielen der vorgestellten Fälle wäre eine genauer e 
Differenzierun g zwischen dem zeitgenössische n Verständnis , den damalige n „ideo -
logischen " Bekenntnisse n un d heutige n Erkenntnisse n un d Interpretatione n über 
historisch e Entwicklunge n un d ihre Instrumentalisierun g förderlic h gewesen. Künf-
tige Pilsene r Tagunge n sollten sich vielleicht stärker methodologische n Fragen , den 
historische n Paradigmenwechsel n ode r andere n wirklich kontroverse n Theme n wid-
men , um die gute Traditio n interdisziplinäre r Arbeit gewinnbringen d fortzuführen . 

Münche n R o b e r t L u f t un d M i c h a e l a M a r e k 

Z U M D E U T S C H E N V E R E I N S W E S E N I N B Ö H M E N 

1 8 4 8 - 1 9 3 8 

Von tschechische n Historiker n wird neuerding s die Geschicht e der Deutsche n in 
den böhmische n Länder n imme r intensive r erforscht . Die s gilt vor allem für das 
19.' un d 20. Jahrhundert , die in dieser Hinsich t frühe r wenig Beachtun g fanden . Z u 
einem Zentru m für die deutsche-Geschicht e in den böhmische n Länder n in den letzte n 
200 Jahre n entwickel t sich offenbar das Institu t für slawisch-germanisch e Forschun -
gen (Ústa v slovansko-germánskýc h studií ) an der Jan Evangelista Purkyn ě Universitä t 
in Aussig (Úst í nad Labem) , wozu auch das Engagemen t des Aussiger Stadtarchiv s 
beiträgt . Nachde m im Vorj ahr Sachsen un d Böhme n thematisier t wurden 1 , fand am 14. 
un d 15. April 1994 in Aussig das international e Kolloquiu m „Deutsch e Bildungs- un d 
Wissenschaftsverein e in Böhme n 1848-1938 " statt , das von KristinaKaiserov á (Aussig) 
un d AlenaMíškov á vom Archiv der Tschechische n AkademieinPragorganisiertwurde . 

Paralle l zur Aussiger Konferen z wurde die Ausstellung „Da s deutsch e Vereins-
wesen in Böhme n 1848-1938 " im Stadtmuseu m eröffnet , die vor allem vom Stadt -
archi v mi t Aussiger Materialie n ausgestatte t wurde . De r konsequen t zweisprachige 
Katalo g enthäl t begleitend e Aufsätze zur Vereinsproblemati k in Aussig un d Böhme n  2 . 

1 De r zweisprachige Tagungsban d liegt bereits vor: Čech y a Sasko v proměnác h dčjin/Bohme n 
und Sachsen im Wandel der Geschichte . Úst í n. L. 1993,473 S. (Acta Universitati s Purkynia -
nae. Phil , et Hist . 1, Slavogermanic a II) . 

2 Německ ý spolkový život v Čechác h 1848-1938/Da s deutsch e Vereinswesen in Böhme n 
1848-1938. Ausstellungskatalog Stadtmuseu m Aussig. Ustin.L . 1994, 61 S.; darin H o u -
fek, Václav/Kaiser , Vladimir: Das Vereinsleben im Aussiger Gebie t in den Jahre n 
1848-1938; H y e , Han s Peter : Vereine -  ein Phänome n des „langen " 19. Jahrhunderts . 
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Eine n Schwerpunk t des Kolloquium s bildete n die archivalisch e Situatio n un d neu e 
Fragestellunge n zum deutschböhmische n Vereinswesen (Kaiserová ) sowie die Erstel -
lung neue r archivalische r Hilfsmitte l per ED V (Eva Drašarová , Prag) . Daz u gehörte n 
Beiträge von Alena Misková , Jan a Mandlerov á un d Jindřic h Schwippe l (alle Prag) 
über die Gesellschaf t zur Förderun g deutsche r Wissenschaft , Kuns t un d Literatu r in 
Böhmen , späte r Deutsch e Akademi e der Wissenschafte n in Pra g (1891-1945 ) un d die 
königlich-böhmisch e Gesellschaf t der Wissenschaften . Eine n wenig bekannte n 
Aspekt staatstragende r deutsche r Tätigkei t stellte Helmu t Slapnick a (Linz ) mit den 
„Deutsche n Juristenvereine n un d Juristentage n in der Tschechoslowakei " vor. 
Eduar d Mikuše k (Leitmeritz ) ging auf die Bedeutun g von Leitmerit z für den „Verein 
für die Geschicht e der Deutsche n in Böhmen " ein, Marti n Dalimeie r (Regensburg ) 
berichtet e über die Unterstützun g böhmische r Vereine durc h die Großgrundbesitze r 
Thur n un d Taxis. Fü r das 19. Jahrhunder t gaben einen Überblic k über die deutsche n 
Frauenverein e Pavla Horsk á (Prag) , über die deutschböhmische n Arbeiterbildungs -
vereine Marli s Sewering-Wollane k (Marburg) , über die deutsche n Vereine Aussigs 
Hans-Pete r Hy e (Wien) un d über die deutschliberal e Volksbildung in Böhme n bis 
1938 der Berichterstatter . De n Spezialfall des Elbeverein s behandelt e Fantiše k Cvrk 
(Tetschen) , währen d Vladimir Kaiser (Aussig) den über die Stad t hinau s wirkende n 
„Vereinsmeier " Fran z Umlauff t (1883-1960 ) biographisc h charakterisierte . Bedauer -
licherweise fielen einige der angekündigte n Referate , vor allem solche zum Deutsche n 
Schulverei n un d zu Kunstvereinen , aus. 

Di e Tagun g macht e nich t nu r deutlich , daß mit dem Them a des böhmische n Ver-
einswesens ein zentrale r Bereich der gesellschaftliche n un d nationale n Entwicklun g 
erfaßt wird, sonder n daß gerade hier noc h zahlreich e Frage n unbeantworte t sind, 
wobei vor allem die neunzige r Jahr e des 19. Jahrhundert s mi t dem starken Wachs-
tu m des Vereinswesens un d mi t der nationale n Separierun g sowie die dreißiger Jahr e 
des 20. Jahrhundet s bis zur Zerstörun g des Vereinswesens durc h die Nationalsoziali -
sten besonder e Aufmerksamkei t verdienten . Angesicht s des neue n Engagement s 
der tschechische n Seite wäre auch eine stärker e wissenschaftlich e Beschäftigun g mi t 
dem böhmische n Vereinswesen von deutsche r Seite wünschenswert , wozu ein 
Tagungsban d des Collegiu m Carolinu m schon Vorjahren einen Anstoß zu geben ver-
suchte 3. 

Di e Aussiger Tagungsbeiträg e sollen in der Publikationsreih e „Germanoslavica " 
veröffentlich t werden . Fü r 1995 ist eine weitere Tagun g über „deutsch e Geschichts -
schreibun g un d deutsch e Historike r in Böhmen " vorgesehen . 

Münche n R o b e r t L u f t 

3 Vereinswesen und Geschichtspfleg e in den böhmische n Ländern . Vorträge der Tagungen des 
Collegium Carolinu m in Bad Wicssee vom 25. bis 27.Novembe r 1983 und vom 23. bis 
25. Novembe r 1984. Hrsg. von Ferdinan d Seibt . Münche n 1986, 332 S. (Bad Wiesseer 
Tagungen des Collegium Carolinu m 13). 
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D E R M A R K T I M M I T T E L E U R O P A D E R Z W I S C H E N K R I E G S -

Z E I T : D E R K A P I T A L - , W A R E N - U N D A R B E I T S M A R K T 

De r Zerfal l Österreich-Ungarn s zerstört e einen der größte n arbeitsteilige n Märkt e 
un d führt e angesicht s neuer , nationalstaatliche r Grenze n zu veränderte n Rahmenbe -
dingungen , die sowohl die Bildun g kleinere r Märkt e notwendi g machte n als auch den 
Kapital - un d Warenverkeh r erschwerten . Mi t den Bedingunge n un d Charakteristik a 
des Markte s im Mitteleurop a der Zwischenkriegszei t beschäftigt e sich eine Tagung , 
die im Rahme n des Projekte s „Di e wirtschaftspolitisch e Rolle Österreich s im Mittel -
europ a der Zwischenkriegszeit " vom 16. bis 19. Ma i 1994 an der Karls-Universitä t in 
Pra g von den Institute n für Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e der Karls-Universitä t 
un d der Wirtschaftsuniversitä t Wien veranstalte t wurde . 

In einem ausführliche n Eingangsrefera t beschäftigt e sich Bo Gustafsso n (Uppsala ) 
mi t dem Mark t un d seinen Mechanisme n in allgemeine r Form . Er definiert e den 
Begriff Mark t un d untersuchte , wie Märkt e funktioniere n un d welches die Vor- un d 
Nachteil e einer Marktwirtschaf t sind. Es waren insbesonder e die krisenhafte n 
Erscheinungen , die den Mark t in der Zwischenkriegszei t prägten , un d dies spiegelte 
sich auch im zeitgenössische n ökonomische n un d politische n Denke n in Österreic h 
wider, mi t dem sich Alois Mosse r (Wien) auseinandersetzte . De m Staa t schrieb ma n 
die Aufgabe zu, das gesellschaftliche Gleichgewich t wiederherzustellen . Di e ergriffe-
nen Maßnahme n erwiesen sich nich t selten als kontraproduktiv . 

Di e Diskussio n über die österreichisch e Wirtschaftspoliti k eröffnet e Györg y Köver 
(Budapest) , der darau f hinwies, daß die Auflösung der Donaumonarchi e keine wirt-
schaftliche n Ursache n hatte . Zdeně k Jindr a (Prag ) setzte sich mit dem deutsche n Mit -
teleuropa-Konzep t un d dem österreichische n Anschlußbegehre n auseinander . Wäh-
ren d für Deutschlan d der Mitteleuropa-Gedank e überwiegen d wirtschaftlic h un d 
geopolitisc h motivier t war, orientierte n sich die Anhänge r der Mitteleuropa-Be -
wegung in Österreic h an national - un d staatspolitische n Interessen . Desiré e Verdon k 
(Wien ) stellte fest, daß auch die bekanntest e österreichisch e Wirtschaftszeitun g „De r 
Österreichisch e Volkswirt" in den Jahre n 1918/1 9 aus wirtschaftliche n Gründe n den 
Anschlu ß an Deutschlan d propagierte . Ausgehend von J. A. Schumpeter s Theori e der 
„aktive n Symbiose", befaßte sich Pete r Berger (Wien) mi t der Verteilun g von wirt-
schaftliche r un d politische r Mach t in der Republi k Österreich . Di e kleinbürgerlich -
agrarische n Parteie n avancierte n bis zum Beginn der Weltwirtschaftskris e zur politi -
schen Vertretun g des Finanzkapital s un d des Unternehmertums , die danac h den 
Ständestaa t favorisierten . Zu einem ähnliche n Befund gelangte Kar l Haa s (Wien) in 
seiner Untersuchun g der industrielle n Interessenpolitik . Gemeinsa m mi t den Banke n 
unterstützt e die Industri e den Bürgerblock . Di e Forderun g nac h einer starken staat -
lichen Ordnun g fand ihre Entsprechun g in einer von Planwirtschaf t dominierte n 
Wirtschaftsdiktatur , wie aus dem von Gertrud e Enderle-Burce l (Wien) vorgelegten 
Refera t ersichtlic h wurde . Planwirtschaf t bedeutet e krisenbedingte n Staatsinterven -
tionismu s un d hatt e nicht s mit sozialistische r Planwirtschaf t zu tun . 

Ein e Übersich t über die Kapitalmärkt e Mittel -  un d Südosteuropa s legte Alice 
Teichov a (Cambridge ) vor, wobei sie darau f verwies, daß bei großer Kapitalnachfrag e 
eine ständige Knapphei t an Investitionskapita l herrschte . Josef Faltu s (Bratislava) 
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berichtet e über die Entstehun g des Markte s in der Slowakei, wobei er anmerkte , daß 
aufgrun d der lang andauernde n halbfeudale n Ordnun g die slowakische Wirtschaf t in 
ihre r Entwicklun g rückständi g war. Han s Kernbaue r (Wien) analysiert e die Entwick -
lun g des österreichische n Kapitalmarkte s in der Zwischenkriegszei t un d kam zu dem 
Ergebnis , daß Österreic h auf ausländische s Kapita l angewiesen war. Auch in Ungar n 
konnt e die Nachfrag e nac h Kapita l nich t befriedigt werden , wie Agnes Pogán y 
(Budapest ) konstatierte . Di e negative Zahlungsbilan z wurde mit Hilfe ausländische r 
Darlehe n ausgeglichen . Von großer Bedeutun g für die Entwicklun g des Markte s in 
den böhmische n Länder n war die Gründun g der Prage r Waren - un d Effektenbörs e im 
Jahr e 1871, dere n Entwicklun g un d Bedeutun g Jiří Novotn ý un d Jiř í Šouša (Prag ) 
nachzeichneten . Auf die Kapitalumschichtunge n im Zuge der Nostrifizierun g wies 
Vlastislav Lacin a (Prag ) hin . Deutsches , österreichische s un d ungarische s Eigentu m 
wurde nac h dem Zerfal l der Donaumonarchi e in den Besitz der Mehrheitsnationalitä t 
überführt . Di e nostrifizierte n Gesellschaften , in dene n einst das österreichisch e Kapi -
tal dominier t hatte , wandelt e man überwiegen d in multinational e Unternehme n um . 
Jarosla v Páte k (Prag ) betont e einerseit s die ökonomisch e Abhängigkeit der Tsche -
choslowake i von den wirtschaftlic h stärkeren , westlichen Ländern , andererseit s den 
Vorsprung , den das Lan d vor den übrigen Länder n Ostmittel -  un d Südosteuropa s 
besaß. Di e Ausführunge n von Franj o Štiblar (Universitä t Ljubljana) machte n 
deutlich , daß der Beitra g Slowenien s zum jugoslawischen Kapitalmark t gering 
war. 

Diete r Stiefel (Wien) setzte sich mi t dem Arbeitsmark t in Österreic h auseinande r 
un d kam zu dem Ergebnis , daß der Strukturwande l nac h dem Erste n Weltkrieg wirt-
schaftspolitisc h nich t zu bewältigen war. DasichdieRegierungu m einenausgeglichene n 
Haushal t bemühte , waren arbeitspolitische n Maßnahme n enge Grenze n gesetzt. 
Auch der Arbeitsmark t in der Tschechoslowake i litt nac h Václav Průch a (Prag ) unte r 
der Strukturkrise . Alle Maßnahme n zur Bekämpfun g der Arbeitslosigkeit in den drei -
ßiger Jahre n waren nu r beding t wirksam. Drahomí r Jančí k (Prag ) stellte fest, daß die 
gegen Deutschlan d gerichtete n Annäherungsbemühunge n zwischen der Tschecho -
slowakei, Österreic h un d Ungar n aufgrun d der protektionistische n Wirtschaftspoliti k 
zum Scheiter n verurteil t waren . Mi t der Außenhandelspoliti k der Tschechoslowakei , 
Österreich s un d Ungarn s befaßten sich auch die Referat e von Zdeně k Sládek (Prag) , 
Rober t Wirtitsch (Wien) un d Elisabet h Boross (Budapest) . Di e vom Protektionismu s 
gekennzeichnet e Wirtschaftspoliti k der Nachfolgestaate n führt e zu eine r Desintegra -
tion Mitteleuropas . Ivan Jakube c un d Eduar d Kub ů (Prag ) thematisierte n die ver-
ändert e geographisch e Orientierun g des tschechoslowakische n Außenhandels . Di e 
Bedeutun g der Nachbarländer , insbesonder e Österreich s un d Ungarns , ging kontinu -
ierlich zurück , währen d nac h der Weltwirtschaftskris e der direkt e Hande l auf außer -
europäische n Märkte n größere Bedeutun g gewann , da die Tschechoslowake i ihre n 
Überseehande l nu n verstärkt in Eigenregi e abwickelte un d nich t meh r über Dritt -
länder . Zu m Abschluß der Tagun g referiert e Margarit a Dritsa s (Rethymno , Kreta ) 
über die Wirtschaftsbeziehunge n Griechenland s zu Mitteleuropa , dene n nebe n den 
Verbindunge n zu Deutschlan d un d Schwede n besonder e Bedeutun g zukam . 

Heidelber g A n d r e a s R e i c h 
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P Ř E M Y S L P I T T E R : L E B E N U N D W E R K 

Am 27. Mär z 1993 veranstaltet e das Pädagogisch e J. A. Comenius-Museu m im Pra -
ger Wallenstein-Palai s das erste wissenschaftlich e Semina r über Přemys l Pitter , den 
Sozialpädagogen , Verfechte r der Menschenrecht e un d Humanisten . Di e Schirmherr -
schaft dieser Veranstaltun g übernah m die Tschechoslowakisch e Gesellschaf t für Wis-
senschaf t un d Kuns t in den USA. Es war kein Zufall , daß Pitte r nac h seiner Auswan-
derun g aus Deutschlan d 1962 in die Schweiz Gründe r un d erster Vorsitzende r der 
Gesellschaf t in diesem Lan d war. Da s Semina r über das Werk Pitter s konnt e dan k der 
engen Zusammenarbei t des Pädagogische n J. A. Comenius-Museum s in Pra g mi t dem 
Verein MILID U in Züric h durchgeführ t werden . 

Di e Name n Pitter s un d seiner Mitarbeiteri n Olga Fierzov á sind in der tschecho -
slowakischen Sozialpädagogi k ein Begriff, aber es mu ß dennoc h hinzugefüg t werden , 
daß diese Name n - bis auf kleine Ausnahme n - für Fachleut e un d wissenschaftlich 
Tätige , für die Öffentlichkei t unbekann t sind. Die s ist verständlich , den n das ehe-
malige totalitär e Regim e wünscht e es nicht , daß der Nam e Pitte r (er emigriert e 1951 
über die DDR , Ost - un d Westberlin in die Bundesrepubli k Deutschland , dan n wirkte 
er zusamme n mit Fierzov á im Auswandererlage r Valka bei Nürnberg , außerde m war 
er Spreche r von Radi o Freie s Europ a in München ) ausgesproche n ode r daß an ihn 
überhaup t erinner t wurde . Nu r ein enger Krei s seiner Mitarbeite r aus dem Milíč-Hau s 
in Prag , dessen Direkto r Pitte r frühe r war, stan d mi t ihm illegal in Kontakt . Sein 
Nam e un d die Würdigun g seines Vermächtnisse s erschiene n jedoch in den achtzige r 
Jahre n in Samisdat-Publikationen . 

Nac h der Revolutio n von 1989 begann der Verein MILID U in Züric h in Erwägun g 
zu ziehen , was mit dem wertvollen Archiv Pitters , das bis zu seinem To d von Fierzov á 
betreu t wurde , geschehe n soll. 1991 beschlo ß der Verein MILID U die Übergab e des 
Archivs an das Pädagogisch e J. A. Comenius-Museu m in Prag , da 1981 in diesem 
Museu m zusamme n mit Mitarbeiter n von Pitte r eine Ausstellung über dessen Lehre r 
Ferdinan d Krc h veranstalte t worde n war, der eine r der engsten Freund e Pitter s war. 
Da s totalitär e Regim e erfuh r von diesen Zusammenhänge n nichts . Auto r der Ausstel-
lun g war der heutig e Direkto r des Museums . Im Herbs t 1991 wurde das Archiv von 
Pitte r un d Fierzov á nac h Pra g überführt . 

Da s Semina r über P . Pitte r fand unte r Beteiligun g von 120 Fachleuten , Wissen-
schaftlern , Pädagoge n un d Mitarbeiter n von Pitte r un d Fierzov á statt . Aus der Reih e 
der ausländische n Seminarteilnehme r müssen vor allem Jan Milíč Lochman n von der 
Basler Universitä t sowie Jitka Křesálková aus Mailan d hervorgehobe n werden . 
Krankheitshalbe r konnt e Antoní n Měšfan aus Deutschlan d (Albert-Ludwigs-Univer -
sität'Freiburg ) nich t am Semina r teilnehmen , ebenso Josef Anderl e aus den US A (Uni -
versity of Nort h Carolina) , der in Pra g erkrank t war. Di e Referat e beider bzw. ihre r 
Vertrete r wurde n währen d des Seminar s verlesen. 

De n Grundgedanke n führte n zwei Referat e aus: zum einen das Eröffnungsrefera t 
des Vertreter s MILID U in Zürich , Ralp h Hegnauer , bereit s nac h dem Zweite n Welt-
krieg ein enger Mitarbeite r von Pitte r un d heut e Präsiden t der „Stiftun g P . Pitte r un d 
O . Fierzová" , zum andere n Lochman n von der Theologische n Fakultä t der Universi -
tät Basel mit seinem Beitra g „Přemys l Pitte r -  Zeuge eine r vorbehaltlose n Mensch -
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lichkeit" . An diese beiden Hauptreferat e knüpfte n Měšfan mit dem Them a „Přemys l 
Pitte r un d das Exil" un d Tomá š Pasák , Direkto r des Museum s un d heut e Vizepräsi-
den t der „Stiftun g P . Pitte r un d O . Fierzová" , mi t „Přemys l Pitte r -  Rette r deutsche r 
un d jüdische r Kinde r 1945" un d Milen a Šimsová mi t „Olg a Fierzov á - die engste Mit -
arbeiteri n von P . Pitter " in ihre n Koreferat e an . 

Es folgte eine Reih e von weiteren interessante n Beiträgen , in dene n bestimmt e Be-
reich e aus dem Wirken Pitter s ode r sein persönliche s Umfel d dargestell t wurden . 

Da s Semina r über Pitte r lieferte einen Abriß über das große humanistisch e Engage-
men t P . Pitter s bei allen seinen Bemühungen , un d zwar sowohl währen d der Erste n 
Republi k als auch währen d seiner geistlichen Laufbah n währen d des Zweite n Welt-
kriegs, als er jüdische n Kinder n un d ihre n Familie n half, un d auch nac h dem Zweite n 
Weltkrieg, als er jüdische Kinde r aus deutsche n Konzentrationslager n un d deutsch e 
Kinde r aus tschechische n Internierungslager n betreute . E r bracht e sie auf den Schlös -
sern Štiřín , Lojovice, Kamenic e un d Olešovice unwei t von Pra g unte r un d zog sie dor t 
gemeinsa m auf. Dami t leistete er etwas in der Geschicht e der Pädagogi k vorhe r noc h 
nie Dagewesenes . Stat t Rohrstoc k un d Knüppel , was die Kinde r kannten , herrscht e 
bei den Erziehungsmethode n Pitter s Liebe, Wärm e sowie eine kein End e nehme n 
wollend e aufopfernd e Betreuun g der Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r von Pitter . 

Přemys l Pitte r wurde zum Ehrendokto r für Theologi e an der Theologische n Fakul -
tä t Züric h (1973) ernannt , erhiel t in den siebziger Jahre n die größte Auszeichnun g der 
israelischen Regierung , 1973 verlieh ihm der Bundespräsiden t der Bundesrepubli k 
Deutschlan d Gusta v Heineman n das Verdienstkreu z erster Klasse. Nac h der Revolu -
tion erhiel t Pitte r von Václav Have l in memoria m den Orde n T.G.Masaryk . Da s 
geistliche Leben Pitter s war verbunde n mit der evangelischen Kirch e der Böhmische n 
Brüder , bei seinem Wirken in Deutschlan d stan d er der Ackermann-Gemeind e un d 
der evangelischen Kirch e nahe . 

Da s Semina r über Pitte r war das erste dieser Art im In - un d Ausland , doc h nich t 
das letzte . Pitter s Nam e wird im Jah r seines 100. Geburtstag s (1995) beachte t wer-
den müssen , das von der UNESC O als Jah r der Toleran z ausgerufen wurde . Dan n 
wird auch des 50.Jahrestage s der Beendigun g des Zweite n Weltkrieges un d Pitter s 
Initiativ e zur Rettun g deutsche r un d jüdische r Kinde r zu gedenke n sein. Da s Semina r 
dient e gleichzeiti g zur Vorbereitun g des 100. Geburtstage s Pitters , den die Hauptkon -
ferenz der UNESC O zum Weltkulturta g erster Kategori e erklär t hat . Weitere Konfe -
renze n werden 1995 stattfinden . Unte r der Betreuun g der „Stiftun g Přemys l Pitte r 
un d Olga Fierzová " wird ein Sammelwer k herausgegeben . Da s Semina r zeigte, welch 
herausragend e Bedeutun g das Vermächtni s Pitter s in der heutige n Zei t bei der Lösun g 
zwischenmenschliche r un d zwischenstaatliche r Beziehunge n auf der Grundlag e der 
Menschenrechte , des Humanismus , der Toleran z un d Demokrati e hat . 

Pra g T o m á š P a s á k 
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K U L T U R P R E I S Z U R D E U T S C H - T S C H E C H I S C H E N 

V E R S T Ä N D I G U N G 

De r Adalbert-Stifter-Verei n in Münche n verlieh in diesem Jah r zum erstenma l den 
Kulturprei s zur deutsch-tschechische n Verständigung . Diese r Prei s wird als Doppel -
preis an eine tschechisch e un d eine deutsch e Persönlichkei t verliehen , die sich in ihre n 
Länder n auf besonder e Weise für den Dialo g zwischen Deutsche n un d Tscheche n 
engagieren . Di e Preise stiften Künstler , die Jur y bilden Journaliste n un d Schriftstelle r 
aus beiden Ländern . 

Di e diesjährigen Preisträge r sind Zbyně k Petráček , stellvertretende r Chefredakteu r 
der Prage r Wochenzeitun g „Respekt" , un d Ferdinan d Seibt, Vorsitzende r des Colle -
gium Carolinum . Di e Preise stifteten die Male r un d Bildhaue r Aleš Veselý (Prag ) un d 
Ott o Herber t Haje k (Stuttgart) . Di e Laudati o bei der Preisverleihun g am 7. Ma i 1994 
in der Seidl-Villa in Münche n hielte n der Korresponden t der Frankfurte r Allgemeinen 
Zeitun g Berthol d Kohle r un d der Schriftstelle r Jan Trefulka . 



D I S K U S S I O N 

„AL S DI E W A C H S A M K E I T DE S REGIME S N A C H L I E S S " 
ZU M BEITRA G V O N R O B E R T L U F T * 

Diskussionsbeitrag von Jiří Fu kaě,  Brunn 

Im Untertite l seines Aufsatzes charakterisier t Rober t Luft die kognitive Aktivi-
tät , um deren Praktizierun g es nu n sowohl ihm als auch manche n tschechische n 
Historiker n geht , als die „Beschäftigun g mi t der Vergangenhei t des eigenen Faches" . 
Dabe i wird vor allem die nac h 1989 möglich geworden e offene (freie, enttabuisierte , 
„hemmungslose" ) historiographisch e „Selbsterkenntnis " reflektiert , un d als Ver-
gangenhei t trit t da überwiegen d das sog. Normalisierungszeitalte r auf, eine ziemlic h 
lange „Geschichte " also, von der wir jedoch kaum einen allzu großen historische n 
Abstand haben . Ein e „Meta-Geschichtsschreibung " wird da betrieben , zu dere n 
Gegenstan d die „Zeitgeschicht e der Geschicht e als Wissenschaft " werden soll. Solch 
eine Verquickun g nich t gerade übliche r kognitiver Vorgänge mach t natürlic h unser e 
Handhabun g der Themati k äußers t schwierig un d kompliziert : 

-  Da s kritisch e Herangehe n an die Sachverhalt e kan n nich t genug unvoreingenom -
men un d „voraussetzungslos " sein. 

-  Viele Persone n als Träger der tschechische n historische n Erkenntniss e habe n da 
zugleich als untersucht e Objekte un d untersuchend e Subjekte zu agieren . 

-  Di e Positionen , die ein tschechische r Geschichtsforsche r zu der miterlebte n Nor -
malisierungszei t direk t (also vor 1989) eingenomme n hat , lassen sich leichte r aus 
dem „Untertext " als aus den Texten seiner damalige n „nicht-dissidentischen " Aus-
sagen herauslesen . 

-  Ma n mu ß sich imme r noc h (un d offensichtlic h wird es auch lange so bleiben ) meh r 
auf die eigene Empiri e verlassen als auf legitimer e quellenkundlich e Fundgruben . 

Dennoc h ist es Rober t Luft gelungen , nich t nu r das Bild der imme r noc h als Zeitge -
schicht e empfundene n Vergangenhei t solid zu rekonstruieren , sonder n auch manch e 
Merkmal e jener Denkweis e herauszugreifen , die für die heutig e Auffassung der sich 
selbstreflektierende n Einwohne r der ehemalige n historiographische n Nische n typisch 
sind. Dafü r bin ich ihm sehr dankbar . Aus meine r eigenen Erfahrun g (dabe i wäre zu 
unterstreichen , daß es sich um angehäuft e empirisch e Erkenntniss e eines Musikhisto -
rikers handelt ) möcht e ich aber dennoc h bestimmt e Moment e herausgreifen , die zur 
Ergänzung , Präzisierun g ode r sogar Korrektu r des von Rober t Luft entworfene n 
Bildes beitragen können . 

* BohZ 35/1 (1994) 105-121. 
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1. Es ist vollkommen richtig, daß die ziemlich große Kontinuität dessen, was man 
im „Nischen-Ambiente" relativ frei und ununterbrochen zu leisten wußte, bei den 
Augenzeugen und/oder Trägern dieses Geschehens heutzutage kein allzu großes 
Bedürfnis hervorruft, sich unmittelbar und ohne Abstand mit jener Etappe kognitiv 
zu befassen. Meines Erachtens scheint es „hygienischer" zu sein, wenn man z.B. seine 
eigenen Schüler dazu bewegt, solche Themen solid und kritisch zu eruieren: Ich 
selbst praktiziere dies ganz erfolgreich in meinem musikhistorischen Seminar (als 
„Konsultant" derartiger Arbeiten habe ich mich schon bewährt. Würde ich auch die 
Rolle des Verfassers ähnlicher Texte so gut spielen?). 

2. Ja, unsere Berichte über das Nischen-Geschehen waren sicherlich irgendwie 
unpersönlich bzw. entpersonalisiert formuliert, denn es war unsere Aufgabe, über 
Produkte und Prozesse Aussagen zu machen, deren „Urheber" oder „Akteur" wir 
waren. Es hätte sich sicherlich anders verhalten, wenn wir beauftragt gewesen wären, 
Memoiren oder Selbstbiographien zu schreiben. Jedoch nicht nur diese „Genre"-
Angelegenheit trug zu dem entpersonalisierten Ton bei, sondern auch - und viel-
mehr - die Tatsache, daß das gestrige Machtsystem selbst als unser „persönlicher" 
Gegenspieler - wie stark es auch durch Netzwerke von konkreten Personen getragen 
wurde - uns gewissermaßen entpersonalisiert vorkam und immer noch vorkommt. 
Und unter diesen Umständen hat man sich daran gewöhnt, auf das pseudoobjekti-
vierte Machtsystem und seine als „Nicht-Tun" funktionierenden Taten entsprechend 
zu reagieren. In der Ausdrucksweise findet dann die Reflexion jener Tatbestände an-
statt Subjektbeziehungen in „es konnte" - „es gelang" - „man hatte" - „es wurde" 
und dergleichen ihren semiotischen Ausdruck: zweifellos eine „Unart", die man 
durch normale historische Arbeit beseitigen sollte! 

3. Eine Bemerkung zur „Technologie" des Werdeganges (oder des Aufbaus) der 
Nischen: In der „grauen Zone" war es möglich, halb- oder vollinstitutionalisierte 
Gebilde (soziologisch ausgedrückt: z.T. formalisierte Gruppen) zu stiften, die ich 
selbst „Mesostrukturen" nenne. Zwischen offiziösen Wissenschaftsinstitutionen und 
individuellen dissidentischen Taten situiert, haben sie nicht nur am Ende („als die 
Wachsamkeit des Regimes nachließ"), sondern manchmal auch fast vom Anfang der 
Normalisierungsära an als von oben anerkannte Subjekte wirken können, weil auch 
dem Regime selbst klar wurde, daß die „normalen" Kulturaufgaben von einigen Fach-
leuten erfüllt werden müssen (die offiziellen Kulturträger haben sich sehr bald in 
dieser Hinsicht als unfähig gezeigt). Die Gruppe von Musikern, Musikforschern und 
Musikkritikern, zu deren Plattform die Brünner Zeitschrift Opus musicum wurde, 
hat beispielsweise die sog. Tschechische Musikgesellschaft kontrolliert, die außerhalb 
der Machtsphäre des allmächtigen, auch über die Forschung entscheidenden Kompo-
nistenverbandes fast 80% der gesamten Facharbeit im Bereich der Musik (einschließ-
lich die Kontakte zu der westlichen Musikwissenschaft) leistete. 

4. Der heute zu einem Schimpfwort gewordene Ausdruck „normalizace" vermit-
telte in den siebziger und achtziger Jahren tatsächlich als eine seiner stärksten, wenn 
auch verborgenen Konnotationen die Bedeutung „Normierung". Um die Normierung 
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ging es nämlich dem altneuen Regime in erster Linie: seine Ideologie war aber - zum 
Unterschied von der Situation um und nach 1948 - so gut wie tot, ein völlig entleertes 
Normsystem also. Es blieben nur Verbote, denn man konnte keine positiven Normen 
(auch keine verführerischen Lügen) den Intellektuellen anbieten. So wurde die Frage 
des Überlebens der Wissenschaft in den Nischen zum Problem des Kampfes um die 
Normgebung: gerade von dort aus war es nämlich möglich, durch die Beibehaltung 
allgemein gültiger Normen der Kulturarbeit einige Inselchen der nicht-totalitären 
Normalität aufrechtzuerhalten (manchmal auch nur deren Scheinbild?). 

5. Das Regime verfügte ab 1969 über keine wirksamen Normen, weil es u. a. die in 
der tschechischen Kultur traditionell eingebürgerte Linksorientierung einerseits ver-
nichtet und andererseits total kompromittiert hatte. Deshalb hatte man auch die mar-
xistische Methode, falls sie von einigen Forschern in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften überhaupt noch verwendet wurde, in den Nischen ostentativ verschwiegen. 
Begriffswörter wie „offiziell", „marxistisch", „kommunistisch", aber auch „macht-
zentristisch" u. a. verschwammen von einem gewissen Moment an, nur hie und da 
wurde noch versucht (meistens vermittels einer Allusion zur linken Denkweise west-
licher Provenienz), das „Marxistisch-Leninistische" mit „Marxistisch-Authenti-
schem" (sozusagen mit einem jungen Marx) listig zu bekämpfen. Es ist jedoch an der 
Zeit, auf Grund der historischen Reflexion den damaligen Forschungstendenzen, 
Denkarten und Methoden adäquate Namen zu geben. 

6. Last but not least: Der Werdegang oder das Aufblühen von Nischen aller Art 
wurde freilich bald danach, als die Wachsamkeit des Regimes nachließ, viel leichter. 
Nur fragt es sich, ob es sich wirklich so mit jener Wachsamkeit verhielt, ob also z. B. 
das Regime von einem bestimmten Moment an mit der bewilligten Existenz von 
Nischen nicht die Relevanz des dissidentischen Wirkungsbereichs schwächen wollte, 
ja ob die Macht - von einem noch späteren Moment an - nicht sogar absichtlich so 
alibistisch und bewußt antizipierend handelte usw. Anstatt solcher und ähnlicher 
Hypothesen möchte ich aber abschließend eine viel essentiellere These formulieren. 
Bald nach dem Kriegsende wurde in Deutschland die Vermutung formuliert, das 
Nazi-Regime sei kein vollkommener Totalitarismus gewesen. Man konstatierte z .B. , 
daß es dort auch Merkmale einer Re-Feudalisierung und mafiaartige Substrukturen 
gegeben habe usw. Dasselbe gilt allerdings auch für die Endphase des kommunistischen 
Totalitarismus. Zwar war das gesamte Gesellschaftssystem zentralistisch verwaltet, 
demgegenüber haben sich aber sowohl in der Provinz als auch in unterschiedlichsten 
Bereichen des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens positionell mächtige Sub- oder 
Teilstrukturen (sogar in der KP selbst) herausgebildet. Ein für Ideologie und Kultur 
verantwortlicher Partei-Sekretär hat in der ihm unterstehenden Region eine Tätigkeit 
(oder das Wirken einer Person) erlauben können, die (sprich: die Tätigkeit oder die 
konkrete Person) in einer anderen Region, geschweige denn im Prager Zentrum, gar 
nicht auftauchen durfte. Ein und derselbe Forscher konnte z.B. irgendwo in Prag 
oder in der Slowakei publizieren, nicht aber in der Fachzeitschrift jener Institution, 
wo er angestellt war (auch umgekehrt - ja, man kann sich eine Unmenge von spek-
takulärsten Kombinationen vorstellen). Welche Prozesse, Bedürfnisse, raffinierte 
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Kalkulatione n ode r unterbewußt e Regunge n diese merkwürdig e Stratifizierun g des 
Machtsystem s verursach t habe n (ob es sich um Anzeiche n des „natürlichen " Verfalls 
ode r um Anpassun g des Regime s an voraussetzbar e künftige Änderun g handelte) , das 
ist eine massive Frage , die vielleicht für die sich selbstreflektierend e historisch e Erfor -
schun g der tschechische n Zeitgeschicht e am interessanteste n sein kann , weil un s deren 
Antwor t die Typologie des alten Regime s bestimme n hilft. 

Diskussionsbeitrag von JosefP etráň, Prag 

Kollege Rober t Luft übersandt e mir seinen beachtenswerte n Beitra g zur Entwick -
lung der „nicht-dissidentischen " tschechische n Geschichtsschreibung , vor allem der 
zwei Jahrzehnte , die der „samtene n Revolution " des Jahre s 1989 vorausgingen , un d 
bat mich , dazu einen Kommenta r abzugeben . De r Blick „von außen " ha t viele Vor-
züge un d Vorteile gegenüber der Ansicht derer , die noc h vor kurze m zur „Nische " 
un d „graue n Zone " gehörten ; es fehlt ihne n die zeitlich e Distanz , die notwendi g 
ist, um aus der unerläßliche n Ansich t „von oben " un d genügen d heuristisc h vorberei -
tet den ziemlic h großen Zeitrau m historiographische r Arbeit, einschließlic h ihre r 
eigenen Arbeit, reflektiere n zu können . Allein die „grau e Zone " war dynamisch , un d 
in die „Nische " gerieten im Laufe der Zei t auch Historiker , die einst zu den Ideologe n 
un d zu denjenige n zählten , die „beanspruchten , das Bild der Geschichtswissen -
schaft zu beherrschen" . R.Luf t ha t richti g erkannt , daß der Blick zurüc k nich t mit 
dem Jah r 1968 abgeschlossen werden darf, sonder n daß auch der Kontex t der ge-
samte n Nachkriegszei t ab dem Jah r 1945 in Betrach t gezogen werden muß . Im brei-
tere n Spektru m mu ß ma n sehen , daß die Geschichtsschreibun g des 20.Jahrhundert s 
(un d nich t nu r diese) in verschiedene n Länder n von der faschistische n wie der stalini -
stischen Diktatu r beeinträchtig t wurde , mit dere n Vergangenhei t ma n sich zu ver-
schiedene n Zeite n in Kultu r un d Wissenschaft äußers t schmerzhaf t auseinandersetze n 
mußte . Di e Wort e von Kar l Jaspers , die er bei der Wiedereröffnun g der Universitä t 
Heidelber g im Jah r 1945 vortrug , verlieren nich t an Aktualität : „Wir müssen un s 
heut e von der Vergangenhei t distanzieren , in der wir lebten un d die in un s lebte . 
Jedoc h dürfen wir angesicht s der unausweichliche n Veränderungen , die wir begrei-
fen müssen , keine Vergeltun g suchen . Es ist ein Muß , das Wirken des Übel s in 
einem bestimmte n Momen t zu unterbinden " (Rechenschaf t un d Ausblick, Münche n 
1958). 

Ein Teil der tschechische n Gesellschaf t erfähr t heut e eine Art Desillusio n un d Ent -
täuschung , häufig als Folge der Nichterfüllun g eines Mythos , den sie sich über sich 
ode r über eine absolut e geschichtlich e Gerechtigkei t geschaffen hat , die nac h Meinun g 
vieler nich t verwirklicht werden kann . Auf der einen Seite das Gefüh l der Undankbar -
keit un d der Unterschätzun g der aufopfernde n Tapferkei t der Dissidente n un d der 
Verdienst e im Exil, der geringen Anerkennun g der erlittene n Ungerechigkei t derer , 
die als 68er-Generatio n bezeichne t werden , un d der Schikan e un d unwürdige n Stel-
lung derer , die „überlebt " haben . Auf der andere n Seite Geringschätzun g un d Unge -
duld , geringes Verständni s für menschlich e Eigenschafte n bei denen , die das Gefüh l 
haben , daß sie sich keine Blöße gaben. 
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Ein historisch gebildeter Betrachter der Dinge begreift, daß die Reinheit in der 
Geschichte eine seltene Erscheinung ist, in absoluter Gestalt kommt sie beim Men-
schen wohl nicht vor. Der heutige Zustand resultierte aus einem bestimmten Ablauf 
des Geschehens. Denen, die sich - einerlei ob freiwillig oder unfreiwillig - innerhalb 
des totalitären Systems befanden, bleibt, sofern sie nicht früher oder später aus-
wanderten, nichts anderes übrig, als Gewohnheiten zu widerstehen, mit denen diese 
lange Ära die Gesellschaft belastet hat. Dies sind Gewohnheiten, denen man aus-
weichen kann, keineswegs an letzter Stelle die Angst vor der aufrichtigen Äußerung 
der eigenen Meinung, aber auch die Gewohnheit, ohne Abwägung der Argumenta-
tion andere anzugreifen. Leider erkennen wir um uns herum, daß man sich die Demo-
kratie manchmal auch als Totalität, nach oben gekehrt, vorstellen kann, mit der glei-
chen Unverträglichkeit, dem gleichen dogmatischen Diktat, mit nur einem anderen 
Dogma. Aus der Gewohnheit heraus überlebt die destruktive Kampfhaltung als Zei-
chen antagonistischen Denkens in der Relation Freund - Feind, nur heißt sie diesmal 
nicht „Klassenkampf". Dies hat meiner Ansicht nach mit der Idee der Demokratie 
nichts zu tun, die bei Meinungsverschiedenheiten Offenheit und guten Willen voraus-
setzt. 

Das Prinzip der Reinheit, bis zur letzten Konsequenz durchgeführt, was manchmal 
„ad absurdum" bedeutete, würde besonders in den humanistischen Fächern zeigen, 
daß von denen, die sich im Schuljahr 1948/49 an der Hochschule einschrieben bis 
hin zu den frischen Absolventen und Studenten der höheren Studiensemester, nie-
mand diesem Maßstab gerecht werden könnte. Ohne Widerstand zu leisten, hörte 
man die Ausführungen derer, die einst an die Stelle entlassener Lehrer und ihrer Schü-
ler traten, oder derer, die um den Preis des Verfalls der moralischen Autorität überleb-
ten, um den Preis der Unterdrückung des moralischen Imperativs, frei und öffentlich 
seine Meinung aus eigener Überzeugung zu sagen. 

Wenn man schon zum Studium aufgenommen werden wollte, unterwarf man sich 
dem Ritual der totalitären Macht, in dem der Mangel an „Kadervoraussetzungen" 
lediglich durch die Protektion der Machthabenden ersetzt werden konnte. Das totali-
täre Regime war kein Dämon, es entstand und erhielt sich durch die gemeinsame 
Tätigkeit von Menschen, die sich mit ihrer Intelligenz viele Vorgehensweisen ausdach-
ten, wie jeder einzelne „innerhalb" des Systems gefangengenommen werden könne, 
wie man ihn gleich einem Sklaven bewachen und kontrollieren könne. Dazu schufen 
sie sich ein alltägliches Ritual der Selbstbestätigung und des erzwungenen Gehorsams. 
Wir kennen das aus den verpflichtenden Gottesurteilen der Prüfungen, die im Fach 
Marxismus-Leninismus (oder Wissenschaftlicher Kommunismus) an den Fakultäten 
abgelegt werden mußten, und aus anderen „Schulungen" und Zeremonien mit der 
Pflichtanrede „Genosse", ganz gleich, wo sie stattfanden. Die Varianten unterschie-
den sich allerdings in verschiedenen Etappen, konnten manchmal mit Happenings 
verbunden werden, auch die Aufgaben der Akteure änderten sich im Ritual. Einige 
von denen, die in verschiedenen „Aktionskommissionen" 1948 Professoren und Stu-
denten aus den Fakultäten ausschlössen oder Anfang der fünfziger Jahre in militäri-
sche Arbeitslager oder später zur „Stählung" in die Fabriken schickten, machten in der 
Folgezeit selbst diese grausame Erfahrung als verfolgte „68er-Generation" oder als 
Dissidenten. 
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De r Prei s fürs „Überleben" , ob nu n am ursprüngliche n Arbeitsplat z ode r sonst -
wohin abgeschoben , hinterlie ß moralisch e Schäde n un d Gewissensnarben . Sicher ist 
dies nich t bei allen gleich, auch nütz t eine pauschal e Bewertun g der Gerechtigkei t im 
allgemeine n niemandem . Ma n kan n sich nich t wünschen , daß die Erinnerun g sowohl 
an die einstigen Denunziante n un d Wächte r des Regime s ausgelösch t wird als auch an 
die „Überlebenden" , an ihre schwankende n Haltungen , manchma l an ihre n passiven 
Widerstan d un d freilich an die persönlich e Tapferkei t derer , die den Selbsterhaltungs -
trieb überwande n un d sich durc h öffentlich e Äußerun g ihres Nichteinverstanden -
seins, im Bewußtsein aller mögliche r Konsequenzen , von eine r derartige n Entschei -
dun g befreiten . Öffentliche s Asche-aufs-Haupt-Streue n gehört e zum Ritua l der 
„Selbstkritik " in einer totalitäre n Mach t un d häng t mit ihre r „Kampfhaltung " zusam -
men , wurde als Instrumen t im Schem a eines sogenannte n „Kaderzuwachses " kalku-
liert . Heut e würde diese Gewohnhei t nich t nu r komisch-theatralisch , sonder n auch 
verdächti g wirken , ebenso wie umgekehr t die Haltun g des öffentliche n Klägers. De r 
Gesellschaf t dürft e es offenkundi g am meiste n nützen , wenn jeder selbst mi t seinem 
Gewissen die eigene Haltun g un d seine Tate n abwöge. Di e Geschicht e der Menschhei t 
verschieb t dies jedoch in die Eben e der Utopie : Absolute Gerechtigkei t liegt nich t in 
Menschenhand . 

De r Blick auf die vergangene Period e der tschechische n Geschichtsschreibung , wie 
sie in publizierte n Aufsätzen , Gespräche n un d publizistische n Essays sichtba r wird, 
geht aus un d wird von eine r subjektiven un d unterschiedliche n Generationserfahrun g 
ausgehen müssen , bei der als Trennungspunkt e nebe n dem Jah r 1948 am eheste n das 
End e der Fünfzige r un d der Anfang der Sechziger un d freilich die Jahr e 1968-70 ver-
wende t werden können . Di e Erfahrun g jener , die ihr Studiu m ode r ihre fachlich e 
Laufbah n vor dem Jah r 1948 antraten , unterscheide t sich von der , die diejenigen aus-
zeichnet , die sich erst 1949 un d in den darauffolgende n Jahre n zu orientiere n began-
nen . Ähnlic h sieht es bei andere n Unterteilunge n aus, auch wenn sich die Intervall e 
selbstverständlic h nich t mit der Frequen z der biologische n Generatione n decken . Ein 
kleine r Zeitabschnitt , die Vergangenheit , die in uns lebt, verursach t bestimmt e 
Schwierigkeite n un d auch Verlegenheit , wenn wir die Period e in ihre r Ganzhei t beur -
teilen sollen, bei der wir die gerade ander s wahrgenommene n „Generationserfahrun -
gen" der Nachfolgende n un d ihre Ergänzunge n im Laufe der Zei t in Betrachtun g 
ziehen müssen . Ich kan n mir keine kürzer e un d bündiger e Charakteristi k denken , als 
die, die kürzlic h Jarosla v Mare k gelang: 

„I m gegenwärtigen Wissenschaftsbetrie b treffen sich, spreche n sich an ode r igno-
rieren sich Menschen , die in unterschiedlichste n Konstellatione n un d auf verschiede -
nen Seiten unte r Änderun g ihres Glaubensbekenntnisses , ob nu n zu ihre m Nutze n 
ode r aus Existenzangst , so mancherle i Wandlunge n durchmachten " (Obe c historik ů 
v pět i desetiletích , in: Dějin y a současnos t 5/1993 , S.2-4) . 

U m so einfache r werden es bei der Beurteilun g der vorangegangene n Epoch e die-
jenigen haben , die nich t „drinnen " waren , um Sachverhalt e un d Tatbeständ e unvor -
eingenomme n ohn e Such e nac h Vergeltun g un d Rechtfertigun g abzuwägen . Ihr e 
Erkenntnisfähigkei t wird allerding s durc h das Fehle n der Erfahrunge n der heutige n 
Generatio n (was man ihne n ansonste n von Herze n nich t wünsche n kann ) abge-
schwächt , un d sie werden auch kaum bei der unerläßliche n Vogelperspektive objekti-
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ver allein zur Feststellun g des Willens des Ausübende n vordringe n können , ge-
schweige den n besser die Wirkun g einer Handlun g verstehen , die in einer nich t weise 
eingerichtete n realen Welt vom Willen abhängi g ist. 

In einem unwürdige n Zustan d der Gesellschaft , in der Würdelosigkei t des „Über -
lebens" wo auch immer , ob im ursprüngliche n Beruf ode r in einem von No t gekenn -
zeichnete n Lebensunterhal t außerhal b des Faches , ha t die Schaffenskraf t ihre Würd e 
beibehalten , dere n Ergebnisse -  selbstverständlic h den Bedingunge n tributpflichtig , 
durc h die sie entstande n - in der Lage sind, authentisc h Zeugni s davon abzulegen , in-
wieweit es den Autore n gelang, ihre inner e Freihei t zu behalten . Da s Risiko der Ver-
einfachun g im Bewußtsein haltend , möcht e ich den Mu t aufbringen , nu r einige Dis -
kussionsbemerkunge n über den Generationswechse l un d die Erfahrunge n der Gene -
ration , aus eigenem Erlebe n zusammengestellt , auszusprechen . Ic h bin nich t als Inqui -
sitor befugt un d auch nich t bestrebt , die Rolle des Advocatu s Diabol i zu spielen . Fall s 
ich im folgenden häufig Werke un d Autore n übergehe , so tue ich das nich t aufgrun d 
persönliche r Rücksichten , sonder n hauptsächlic h deswegen, um mi t einer unausweich -
lich selektiven Aufzählun g die Wirklichkei t nich t durc h unsinnig e Zusammenhäng e 
ungewoll t zu verzerren , was in einer derartige n Erörterun g fast unvermeidlic h ist. 

In der kurze n Period e der Demokrati e nac h Beendigun g des Zweite n Weltkriegs, in 
eine r ständi g politisc h geladene n Atmosphäre , in der bei un s machtpolitische r Druc k 
von auße n un d inne n durchdrang , schafften die Historike r der Vorkriegsgeneratione n 
nu r teilweise die Herausgab e der gesammelte n Ergebnisse ihre r eigenen Forschungen . 
Di e unbefriedigende , aufgebauscht e Welle des Historismus , verbunde n mi t dem 
Nationalismu s währen d der Okkupatio n (als das Fac h Geschicht e aus den Schule n 
verbann t un d zensurier t wurde ) un d danach , fordert e geradezu zur Veröffentlichun g 
von Überblick s werken über die tschechoslowakisch e Geschicht e auf (es erschiene n 
Werke aus der Fede r von K. Krofta , Z . Kalista , F . Roubík , B. Chudoba , J. Klik u . a.) . 
De r Historismu s verlor im gesellschaftliche n Bewußtsein nich t an dem Gewicht , das 
er bereit s in geschichtlic h exponierte n Periode n besessen hatte . De r Strei t über den 
Sinn des Geschichtsunterricht s in den dreißiger Jahren , der den Historismu s relati -
viert hatte , blieb in dieser Situatio n im Hintergrund , auch wenn das Werk der ersten 
Generatio n der Sog. Goll-Schul e vor dem Krieg durc h die Diskussio n über logische 
un d noetisch e Grundlage n mittel s methodische r Analyse abgeschlossen wurde : auf 
der einen Seite durc h die Hinwendun g zum intuitive n Verstehen un d zur Konstruk -
tio n eines Sinn s des Geschehen s bei Pekař , in systematischere r Gestal t von R. Holink a 
un d Z . Kalista ausgeführt , bei deren Method e das „Erleben " zu einem Korrekti v 
wurde , das die subjektive Schaffenskraf t des Historiker s auf seinen „historische n 
Takt " beschränkte ; auf der andere n Seite durc h die Bemühung , objektiv zur Funk -
tionsstruktu r der Fakte n vorzudringen , bei F . Kutnar , der den Historismu s wegen der 
unterbewuß t vorhandene n Vorstellun g über ein Gedankensystem , das der Historike r 
als eigenes annimmt , in Zweifel zog. Di e Arbeiten der erwähnte n Historike r gaben im 
Einklan g mit neue n Strömunge n der europäische n Geschichtsschreibun g Impuls e in 
einer offensichtliche n Krise des Historismus . Die s mu ß deswegen erwähn t werden , 
weil diese bedeutende n Initiative n nich t einma l in der Nachkriegszei t ihre Wirkun g 
dadurc h verloren , daß die genannte n Autore n für die machtpolitisc h kontrolliert e 
Sphär e der Geschichtsschreibun g ab 1948 meh r ode r weniger unbeque m wurden . 
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Wenn Sie aufmerksame r die Protokoll e des Zweite n Kongresse s der tschechoslowa -
kischen Historike r von Anfang Oktobe r 1947 (heut e zugänglich in der Editio n von 
A.Kostlán : Druh ý sjezd československých historik ů . . . , Prah a 1993) verfolgen, 
komm t ein noc h imme r andauernde r Strei t um den Sinn der Geschichtsschreibun g in 
jeglicher For m zum Vorschein . Im Hinblic k auf die Veränderungen , die kurz danac h 
eintraten , verdien t besonder s das Auftrete n von J. Slavík Aufmerksamkeit . E r sprach 
von positiven Beiträgen der -  damal s nich t meh r lebende n - Hauptvertrete r der sog. 
Goll-Schule , gleichzeiti g aber wiederholt e er als ihr einstiger Gegne r den frühere n 
Vorwurf der planlose n Anarchi e ihre r Richtung . Er sprach die „radikal e Umgestal -
tun g der Natio n hin zum Sozialismus " an , wozu der Historike r keine gleichgültige 
Haltun g einnehme n könne . In diesem für diese Zei t symptomatische n Kontex t ho b er 
erneu t die ideologisch e Komponent e des Werks eines Historiker s in ihre m aktiven 
Einwirke n auf die Veränderun g der Gegenwar t hervor . Gerad e dami t hatt e er einst 
den Auftrit t eine r Grupp e inspiriert , die 1937 einen Generationswechse l mit einer 
scharfen Kriti k der Gollsche n Geschichtsschreibun g ankündigt e un d eine tiefere Er -
kenntni s der geschichtliche n Wirklichkei t proklamierte , die den aktuelle n Probleme n 
der Gesellschaf t nütze n sollte. Im Einklan g mi t neue n europäische n Strömunge n wen-
dete n die Mitgliede r der „Historische n Gruppe " ihre n Blick ab vom individualisieren -
den Vorgehen der traditionelle n Geschichtsschreibun g un d hin zu kollektiven Phäno -
mene n durc h die Methode n der Soziologie , Sozialpsychologie , Anthropogeographie , 
des funktionale n Strukturalismus , der sprachwissenschaftliche n Semanti k u . a. Slavík 
als ihr führende r Geis t wies imme r wieder mi t eine r gewissen Skepsis auf die Bedingt -
heit historische r Erkenntni s hin , betont e das Vorgehen von äußere n Begriffsmerkma -
len hin zum Wesen historische r Erscheinunge n als unerläßlic h für eine Emanzipatio n 
von der Unerklärbarkei t der Begriffe, von der intuitive n Unbestimmtheit , die er der 
zeitgenössische n „Gollsche n Geschichtsschreibung " vorwarf. Di e Grupp e sammelt e 
vor allem Informatione n über die Studienorganisatio n un d die Methode n im Ausland ; 
nebe n Ma x Weber, der französische n Annales-Schule , E. From m u.a . übergin g sie bei 
ihre r Akzentuierun g des wirtschaftlich-soziale n Charakter s der Geschicht e in ihre r 
Revue „Dějin y a přítomnost " (Geschicht e un d Gegenwart ) auch nich t den Marxis-
mus . Ein e Ideologie , die sich selbst als „Hauptprinzip " der geschichtliche n Entwick -
lung zu bestätigen suchte , die sie als Konflikt e zwischen gesellschaftliche n Klassen 
wahrnahm . 

Als die Kommuniste n lange vor dem Februarputsc h 1948 Verstärkun g un d Ver-
bündet e in verschiedene n Gesellschaftsschichte n suchten , waren die Mitgliede r der 
ehemaligen , vor dem Krieg tätigen „Historische n Gruppe " durc h ihr Interess e am 
Marxismu s in der Gemeind e der Historike r gleich bei der Hand , mit Ausnahm e Sla-
viks, der als Kritike r der stalinistische n Totalitä t in eine gegnerische Positio n ge-
rate n war. Fü r die Mitgliede r der Grupp e öffnete sich dadurc h um den Prei s der 
Unterordnun g unte r die Parteidiszipli n eine Karriere , die zur moralische n Deformatio n 
führte . Di e Überordnun g ideologische r Prämisse n unterdrückt e die vormal s vertrete -
nen grundlegende n Postulát e wissenschaftliche r Arbeit, ob es nu n um die Methoden -
vielfalt ode r um die Erkenntni s der relativen Gültigkei t der Konstruktio n des 
Geschichtssinn s (historische s Faktum ) ging. Methodisch e Impuls e wurde n häufig 
nich t aufgegriffen, un d es zeigte sich, daß sich der Mange l an positiven Ergebnissen 
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bei der eigenen Arbeit in der empirische n Geschichtsschreibun g mit oberflächliche n 
theoretisch-methodologische n Grundlage n verbindet . 

Durc h eine Initiativ e zeichnet e sich Václav Hus a aus, der sich bemühte , in den vor-
gegebenen Grenzen , die er freiwillig anerkannte , ein kollektives Studiu m der wirt-
schaftlich-soziale n un d soziokulturelle n Geschicht e erfolgreich zu organisieren . Er 
verlor weder das Interess e an der soziologisch orientierte n ausländische n Geschichts -
forschun g noc h an den Beiträgen der sozioökonomische n Method e B. Mendel s ode r 
am funktionale n Strukturalismu s von F . Kutnar . In seinen analytische n Erörterunge n 
kan n man dagegen eher das Strebe n nac h faktographische r Vollständigkeit , ausgehen d 
von der Linie der Nach-Gollsche n Geschichtsforschun g (F.M.Bartoš , J.Dobiá š 
usw.), erkennen . Di e weiter obwaltende , vorsichtige Autozensu r zusamme n mit dem 
Informationsmange l über den zeitgenössische n ausländische n theoretische n Diskur s 
wird dor t offensichtlich , wo Hus a versuchte , theoretisch-ideologisch e Problem e zu 
lösen . Mi t Rücksich t auf die Ideologi e geriet er stellenweise bis an die Grenz e zur 
Selbstzweckhaftigkeit , was durchau s üblich war. 

Di e kommunistisc h orientiert e Geschichtsforschun g hatt e schon vor dem Februa r 
1948 zwei herausragende , sich gegenseitig durchdringend e apriorisch e Ausgangs-
punkte , beide mit einem expliziten bewußte n (deklarierten ) Übergewich t der Ideolo -
gie über die geschichtliche n Tatsachen . Einheitlic h war die charakteristisch e „klassi-
sche" marxistisch e Konstruktio n des Sinngehalt s der Geschicht e in ihre n Gesetzmä -
ßigkeiten , wie sie sich im Grund e um die Jahrhundertwend e herausgebilde t hat . Diese 
Linie , durc h die Diskussio n über die „Epoch y českých dějin" (Epoche n der tschechi -
schen Geschichte , 1946) von Hus a belebt , in dene n der Auto r versuchte , das Schem a 
ökonomisch-gesellschaftliche r Formatione n auf die geschichtliche n Periode n der 
Natio n anzuwenden , entwickelt e sich weiter un d fand in den fünfziger Jahre n Ver-
breitun g vor allem durc h Diskussione n „de r Jugend " über die Anfänge des Feudalis -
mu s bei uns , über die Krise des Feudalismu s in Verbindun g mit dem Hussitentum , 
über die ursprünglich e Akkumulatio n des Kapitals , über die sog. zweite Leibeigen -
schaft , über die Aufgabe des Klassenkampfs , über die bürgerliche n Revolutione n usw. 
Währen d sich diese ambitiöse n Diskussione n über die Konstruktio n der Geschicht e in 
einem apriorische n Schem a der Gesetzmäßigkeite n nu r einem engen Krei s von Fach -
gelehrte n öffneten , erweitert e die zweite Linie der Geschichtsforschun g ihr gesell-
schaftliche s Wirkungsfeld durc h bewußt e Manipulatio n des gelebten Geschichts -
bewußtsein s aus. 

Di e Wurzeln des moderne n tschechische n Historismu s reichen , wie bekannt , in die 
Zei t der nationale n Wiedergebur t zurück , als die entstehend e tschechisch e bürgerlich e 
Gesellschaf t danac h strebte , sich fast ausschließlic h aus ihre r Vergangenhei t zu be-
gründe n un d zu rechtfertigen , un d dies als Gesellschaft , die sich von unte n her bildete , 
bei der „Nation " semiotisc h auf die Kategori e „Volk" übertrage n werden kann . 
Z . Nejedl ý lag diese Konzeption , verstärkt durc h den Strei t um den „Sin n tschechi -
scher Geschichte" , lange bevor er Kommunis t wurde , bereit s nahe . Durc h bestimmt e 
logische Kombinatione n konnt e er nu n die Kommuniste n zu „Erbe n ruhmreiche r 
nationale r Traditionen " erklären . Di e Selektio n historische r Symbole , die in der Pro -
pagand a verwende t wurden , war in Hinsich t darau f wirkungsvoll, was über die Rolle 
des Historismu s im allgemeine n Bewußtsein gesagt wurde , un d war für die Schul e 
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übersichtlic h un d dabe i scheinba r gewaltfrei. Übrigen s ha t sie nac h eine r gewissen 
Überarbeitun g un d Reduktio n in einzelne n Schemat a häufig bis heut e überlebt . Das , 
was der Fachstrei t über den Sinn der Geschicht e in den dreißiger Jahre n meh r ode r 
weniger beende t hatt e un d in die überwunden e vergangene Epoch e des Historismu s 
verwiesen hatte , war im Bewußtsein der Öffentlichkei t so lebendig , daß es manipulier t 
zu einem Ausgangspunk t werden konnte , um den Wiedergeburtstex t durc h eine 
Metasprach e der Beschreibun g in die aktuelle , kulturelle , aber auch soziopolitisch e 
Situatio n zu übertragen . Di e neu e Mach t fand sich mi t einem umgeformte n Mytho s in 
ihre heilbringend e Aufgabe hinein , mit dem angebliche n Willen zu „verbessern " un d 
in ferner un d nahe r Vergangenhei t am „Volk" -  an der Natio n -  begangene s Unrech t 
„wiedergutzumachen" . Nebe n der normative n Funktio n hatt e ein so formulierte r My-
tho s eine wichtige Anpassungsfunktion : Da s „volksdemokratische " System wurde 
als authentische s Abbild der der Öffentlichkei t wohl bekannte n „bewährte n Werte " 
durc h die Kontrast e der Emblem e der Wiedergebur t vorgestellt: das Hussitentu m im 
Gegensat z zum Weißen Berg, zum „Temno " etc . Ein e ander e Ansicht war in den totali -
täre n Verhältnisse n unzulässig. Diese s ideologisch e Schem a der Geschichtskonstruk -
tion bestimmt e lange Zei t für Historike r selektiv das Fel d empfohlener , geduldeter , 
unerwünschte r ode r verbotene r Themen . Durc h dieses Spektru m wurde nich t nu r die 
Geschicht e gesehen , sonder n auch die gesamte Entwicklun g der moderne n Historio -
graphie : Peka ř un d „pekařovština " (sein Denken ) wurde n zu verhaßte n Begriffen. 

In der Anfangsphase in den fünfziger Jahre n entstan d eine Reih e von meist kompila -
tiven Arbeiten jüngere r Geschichtsforscher , die die Überlieferun g der hussitische n 
Traditionen , den Weißen Berg, den Kamp f des Volks in der Zei t des „Temno" , das 
Jah r 1848, Masaryk , die tschechoslowakische n Legione n usw. „überbewerteten" . 
Ähnlich e Theme n besetzte n die popularisierend e Produktio n un d wurde n von der 
historische n Belletristi k schier verschlunge n (einschließlic h der programmatische n 
Reeditione n von A.Jirásek u. a.) . 

Di e angeführte n allgegenwärtigen Linie n aber bestimmte n bei weitem nich t den 
Charakte r jeglicher tschechische r Geschichtsforschun g der fünfziger Jahre . Ich über -
gehe den aus der Sicht der Historiographi e unfruchtbare n Abfall, der ohn e Andeutun g 
eine r seriösen Method e auch für die Wissenschaft herausgegebe n wurde , der in die 
Kategori e grob aggressiver Parteipublizisti k des gesamten kommunistische n Macht -
blocks gehört , eventuel l in die „Wissenschaftliche r Kommunismus " genannt e Spitz -
findigkeit . Hierz u gehöre n das Aufweichen un d die mechanisch e Reproduktio n der 
sowjetischen Sophismen , die gleichsam die vorangegangene n ideologische n These n 
bestätigten , bestehen d aus Zitate n marxistisch-leninistische r (in den fünfziger Jahre n 
stalinistischer ) Klassiker, aus Schmeicheleie n gegenüber Äußerunge n der Politike r 
un d allem, was von auße n in die Geschichtsforschun g hineingetrage n wurde . Wenn 
ich von einem breitere n Spektru m der tschechische n Geschicht e spreche , habe ich vor 
allem die Arbeiten vor Augen, die aus der differenzierte n Nach-Gollsche n Historio -
graphie hervorgegange n sind, die Regeln einer zur gebührende n Quelleninterpretatio n 
geeigneten Method e betonte n un d möglichs t viele Fakte n ermittelten . Gege n diesen 
Zweig ha t sich einst die Kriti k in der Diskussio n um den Historismu s gerichtet . Ob -
wohl die Parteiideologe n diese als eine „positivistische " ganz un d gar geringschätz -
ten , duldete n sie sie als Prestigedekor , sofern ihre n Schöpfer n allerdings nich t ein 
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ideologische s ode r politische s „Odium " anhaftete . Di e Mehrhei t dieser Historike r der 
ältere n Generatio n blieb nac h 1948 an den Fakultäten , in den Instituten , Archiven , 
Musee n un d andere n Einrichtungen , einige kame n bei der Gründun g der ČSAV 
(Tschechoslowakisch e Akademi e der Wissenschaften ) End e 1952 auch zu Ehren , wie 
z.B . R.Urbánek , J.Dobiáš , V.Vojtíšek, F . Roubí k usw. 

In den Arbeiten dieser von der Zah l he r kleinen Gemeind e von Historiker n setzte 
sich ein wesentliche r Teil der historische n Produktio n fort , ihre n Mitglieder n wurde n 
bedeutend e Editionen , für die sie fachlich ausgebildet waren , sowie Organisations - un d 
Redaktionsaufgabe n anvertraut . Wenn wir die Tätigkei t in den Regione n in Betrach t 
ziehen , zeigt ein bloße r quantitative r Nachwei s der bibliographische n Belege ihre n 
bedeutende n Antei l an der historische n Forschung . Im Hinblic k auf das weitere 
Schicksa l der tschechische n Geschichtsschreibun g war besonder s schwerwiegend , 
daß in den fünfziger Jahre n an den Fakultäte n nebe n den bereit s erwähnte n Histori -
kern z.B . J.Macůrek , J . Šebánek , R.Holink a u.a . ununterbroche n wirkten . Di e 
Situatio n war in Brun n un d Olmüt z eine ganz andere , wo die Seminar e in der Han d 
von Mitglieder n der Nach-Gollsche n Generatio n blieben un d sich die Kontinuitä t der 
Schule n fortsetzte , als in Prag , wo nac h Säuberunge n im Jah r 1948, geleitet von Stu-
dente n unte r Hinzuziehe n kommunistische r Kräfte , im Jah r 1953 die Lehrstühl e 
durc h Neuankömmling e aus der aufgelösten , parteilic h exponierte n Hochschul e für 
Politologi e un d Wirtschaftswissenschafte n ergänz t wurde n un d die Kontinuitä t der 
Nach-Gollsche n Schule n eine Ausnahm e war (V. Vojtíšek, M . Paulová , für Archäolo -
gie J. Eisne r un d J. Filip , für Kunstgeschicht e J. Květ) . 

Di e Generation , die ihre fachlich e Laufbah n am End e der fünfziger Jahr e begann , 
tra t bereit s in ander e Verhältniss e ein als die vorangegangene . Ihr e Situatio n entwickelt e 
sich in Abhängigkeit der politische n Ereignisse im Ausland un d zuhause . End e der 
fünfziger Jahr e betra f die ideologisch e Kampagn e gegen den „Positivismu s " an der Pra -
ger PhilosophischenFakultätnochspürbarerF . Kutnar , angegriffen wurde auch J. Poli -
šenský, einige junge nichtkommunistisch e Fachassistente n wurde n in die Fabri k 
ode r an Mittelschule n geschickt , um sich durc h Arbeit zu „stählen" . Di e Aufmerk-
samkei t richtet e sich damal s auch auf den „Historick ý klub" (Historische n Klub) , die 
Zeitschrif t der Gesellschaf t der Freund e der Altertüme r „Časopi s Společnost i přá -
tel starožitností " (späte r aufgelöst) u.a . Da s politisch e Klima ändert e sich aber nac h 
kurze r Zei t scho n währen d der ersten Hälft e der sechziger Jahr e un d dami t auch viele 
Haltungen . Es lockerte n sich die Bedingunge n für die historiographisch e Arbeit, so wie 
es seit dem Jah r 1948 nich t meh r gewesen war un d eigentlic h auch vorhe r nicht . Endlic h 
konnte n nämlic h die organisatorisch-technische n Ausstattunge n der ČSAV-Institute , 
die zentrale n Zeitschrifte n un d Sammelbände , weitere Periodika , die Gemeinschafts -
forschung , die Organisatio n des Archivnetzes , gebildet in den fünfziger Jahren , un d 
eine Reih e andere r organisatorisch-technische r Bedingunge n für die wissenschaftlich e 
Arbeit genutz t werden . Di e erweiterte n Kontakt e zum Ausland zeigten , daß einige 
Ergebnisse im Inlan d internationa l vergleichbar waren , den n in manche m wurde 
methodisc h paralle l vorgegangen , in einigen Punkte n auch mi t einem bestimmte n 
zeitliche n Vorsprun g vor der ausländische n Forschung . Im damalige n Ostbloc k galt 
dies noc h für die polnische , teils die ungarisch e Historiographie , in einigen Themen -
bereiche n auch für die Historiographi e der DDR . 
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Auch bei der Zwangsideologisierun g der Historiographi e öffnete die Verschiebun g 
des Interessenschwerpunkt s auf einige, vom Marxismu s bevorzugt e Themen , vor 
allem aus der Wirtschafts - un d Sozialgeschichte , der Forschun g eine größere Freihei t 
in der Methodenauswahl . Hie r bestan d auch Zugan g zur ausländische n Literatur . 
Manchma l sprich t ma n von „Ökonomismus" , der für einige Strömunge n der europä -
ischen Geschichtsschreibun g mit einer andere n Zielrichtun g als der marxistische n 
charakteristisc h war. Studie n über Produktionszweige , Technik , soziale Gruppen , 
Strukture n der Städte , Großgrundbesitz , demographisch e Verhältnisse , den Handel , 
die Veränderun g vom Mittelalte r bis in die modern e Zei t un d vergleichbar e Theme n 
füllen eine Reih e von Seiten der Bibliographi e der sechziger Jahre . Di e Ergebnisse sind 
evident , un d die Aufzählun g der Name n von Autoren , die die Forschun g methodisc h 
bereicher t haben , würde viel Plat z einnehmen . Ihr e häufig bahnbrechende n Studie n 
diente n als sichere Vorlagen für imme r weitere Ergänzunge n der Quellenkenntniss e 
bei einer fleißigen Heuristik , manchma l auch einer kollektiven Forschung . 

Wie wiederu m die Bibliographie n verraten , habe n einige tschechisch e Autore n 
währen d der sechziger Jahr e den Interessenschwerpunk t von der wirtschaftlich-sozia -
len Problemati k zu kulturelle n un d politische n Erscheinungen , zur Mentalitäts -
geschichte , Familienstruktur , zur Entstehun g der neuzeitliche n Nation , zu theoreti -
schen Probleme n der Historiographi e u. v. a. m. verlagert, bei dene n im sozialistische n 
Block die polnisch e Geschichtsschreibun g einen Vorsprun g hatt e un d häufig Inspi -
ratione n gab. Mutige r erweitert e ma n das Themenspektrum . Di e Atmosphär e spie-
gelte schon der Kongre ß tschechische r Historike r 1966 in Brun n wider. Ein e Histori -
kergeneratio n mi t andere n historische n Erfahrunge n mußt e sich erneu t mi t der eige-
nen gedankliche n Vergangenhei t auseinandersetze n un d die methodisch e Ausrüstun g 
beurteilen . Di e Variant e des Historismu s von Nejedl ý beganne n einige als antiquier t 
anzusehen , auf einer andere n Eben e kehrt e in der veränderte n Situatio n die Frag e der 
dreißiger Jahr e zurück : Was aus der Vergangenhei t lebt un d was ist tot , begleitet von 
der Skepsis gegenüber ideologische n Schemat a un d von eine r Relativierun g der histo -
rischen Erkenntnis . 

Di e Generation , die in den Jahre n 1968-69 eine fachlich e Karrier e begann , emp -
fand unmittelba r darau f die Härt e des machtpolitische n Eingriffs, der diesma l -  im 
Gegensat z zu 1948 - offene politisch e Verfolgung bedeutete , häufig ohn e ideologisch e 
Konsequenze n im eigenen Program m der historiographische n Arbeit, was die herr -
schend e Struktu r offenbar nich t einma l anstrebt e (ma n kan n dies übrigen s damal s auch 
andersw o im sozialistische n Block beobachten , so z. B. in der DDR) . Wir könne n un s 
sonst kaum erklären , daß in den siebziger Jahre n un d hauptsächlic h währen d der acht -
ziger Jahr e insbesonder e die junge Generatio n nac h einst ideologisch tabuisierte n 
Theme n griffen un d frühe r unzulässige Gedanke n veröffentliche n konnte . (De n älte-
ren Generatione n fiel dies schwerer , einzelne n wurde es erschwer t ode r verbote n zu 
publizieren. ) Di e Bemühung , das thematisch e Spektru m un d das Interess e an der 
Kenntni s neue r Methode n zu erweitern , ist ein verdienstvolle r Beitra g der „junge n 
Generation" . Ideologisc h wurde n auch die Forscherimpulse , die von woander s als 
von den Fakultäte n un d den Institute n der ČSAV ausgingen , nich t meh r so sehr über -
wacht : als Beweis dafür diene n anregend e Konferenze n in Ungarisc h Brod , die sich 
mi t Comeniu s beschäftigten , sowie die vom Museu m in Tabor , dem Archiv der 



Diskussion 485 

Hauptstad t Pra g un d einigen weiteren regionale n Institutione n organisierte n Sympo -
sien sowie Studien , die in dere n Sammelwerke n un d Periodik a veröffentlich t wurden . 
Hierhi n verlagerte sich der Schwerpunk t der organisierte n Forschungstätigkei t unte r 
Beteiligun g von Fachkräfte n aus Fakultäte n un d Instituten , oft auch von ausländi -
schen Forschern . 

Wenn wir die gesamte historisch e Produktio n einschließlic h derjenigen in Betrach t 
ziehen , die illegal im Samisda t herausgegebe n wurde , un d einschließlic h der im Aus-
land veröffentlichte n Arbeiten un d der Studie n von Exilanten , ist klar, daß die 
Geschichtsschreibun g - ich denk e hier an den Teil, an dessen Ergebnisse ma n anknüp -
fen kan n - sich in der letzte n Etapp e der totalitäre n Ära aufgliedert e un d ein reiche -
res theoretische s un d methodische s Spektru m gewann . Meh r als jemals zuvor wurde n 
aktuell e Strömunge n der europäische n un d der Weltgeschichtsschreibun g aufgegrif-
fen; dabe i schein t es, als ob wieder die Frage n der dreißiger Jahr e zurückgekehr t seien. 
Hie r handel t es sich aber scho n um eine ander e Eben e sowie um ander e Ausgangs-
punkte . An die Arbeiten von Kutnar , Slavík u. a. konnt e man sich als Inspirations -
quellen wenden , jedoch war un d ist es auch heut e nich t möglich , einfach dor t fortzu -
fahren , wo ma n 1948 abgebroche n hat . Di e Voraussetzunge n der geschichtswissen -
schaftliche n Arbeit habe n sich auf der Welt verändert , un d die Historiographi e mit 
ihre n Methode n dring t imme r meh r internationa l vor. An Bedeutun g gewinnt keines-
wegs nu r die Krise des Historismus , es werden nich t nu r ideologische , sonder n alle 
bisherigen Konstruktione n des Sinngehalt s un d der Geschichtsmythe n relativiert . 
Neu e Auffassungen historiographische r Strömunge n auf der Welt verzichte n bewußt 
auf die Aufgabe, die bisher die historisch e Kultu r in der Gesellschaf t einnahm . Einzig -
artige Ereignisse werden im semiotische n Sinn e zu Merkmale n von Prozessen , Struk -
turen , Mentalitäten , es wird der literarisch e Charakte r des historiographische n Textes 
mi t allen Eigenschafte n der Literatu r betont , die den Geschichtstex t dekonstruiert . 
Sofern der heutig e inhomogen e Komple x „Geschichtsschreibung " bei einer stärker 
werdende n Interdisziplinaritä t weiterhi n mit jener altertümliche n Bezeichnun g belegt 
werden kann , erlangt er eine andere , un s bis jetzt noc h völlig unfaßbar e Gestal t 
(manchma l ist auch von „Posthistorie " die Rede) . 

Bleibt nu r zu wünschen , daß die im Jah r 1989 angetreten e Generatio n in ehrlicher , 
schöpferische r Bemühun g auch ihre eigene Zufriedenhei t finden möge *. 

* Der Diskussionsbeitra g stellt weitgehend einen grundlegende n Auszug aus dem Referat des 
Autors beim Kongre ß der tschechische n Historike r am 24. Septembe r 1993 in Prag dar. 

Diskussionsbeitrag von Jiří P esek, Prag 

Frische Luft  in der tschechischen Geschichtswissenschaft 

De r zur Diskussio n gestellte Aufsatz von Rober t Luft gehör t zu den anregendste n 
Texten über die aktuell e Lage un d Vergangenhei t der tschechische n Geschichtsschrei -
bung , die mir in der letzte n Zei t begegnet sind -  einschließlic h der Referat e des Erste n 
Tschechische n Historikertage s vom Herbs t 1993. De r Auto r stellt eine Meng e relevan-
ter Frage n un d such t konsequen t nac h treffenden , manchma l auch unbequeme n Ant-
worten . Zu einigen Probleme n möcht e ich einige -  eher erklärend e - These n aufstellen . 
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Zur Schlüsselrolle der Publikationsmöglichkeiten im Vergleich zu den Forschungs-
bedingungen 

Bei Betrachtunge n der Zei t vor der Wend e mu ß notwendigerweis e zwischen den 
Forschungs - un d Arbeitsmöglichkeite n der Zeithistorike r un d der Historike r ältere r 
Epoche n (bis 1918) unterschiede n werden . In der schlimmste n Lage befande n sich in 
jeder Hinsich t die „nichtoffiziellen " Zeithistoriker . Es war fast unmöglich , wichtigere 
zentral e Quelle n zur Zeitgeschicht e zu benutzen , mit Ausnahm e der durc h Aleš Cha -
lupa betreute n Nachläss e un d Beständ e im Archiv des Nationalmuseum s Pra g un d 
einigen anderen . Fü r die meiste n andere n Archive benötigt e man - auch bei ganz 
„unwichtigen " Theme n - spezielle Bewilligungen ode r mindesten s eine offiziell bestä-
tigte Auftragsbescheinigung , die „gut bekannte " ebenso wie „unbekannte " Historike r 
kaum erhalte n konnten . Im Gegensat z dazu bestande n bei fast allen Theme n der 
Geschicht e vor 1918 un d entsprechende n Archivbestände n nu r selten Beschränkun -
gen. Es war nu r eine Frag e der grundlegende n Anständigkei t un d Verantwortlichkei t 
des einzelne n Archivars, daß die Quelle n allen Forscher n ohn e politisch e Auswahl 
zugänglich wurden . Schwieriger war dagegen die Benutzun g der Literatur , doc h gab 
es imme r wieder Möglichkeiten , diese Schwierigkeite n mi t Hilfe von Freunde n ode r 
Bekannte n zu überwinden . 

Da s Hauptproble m lag aber bei den Publikationsmöglichkeiten : Die s betra f For -
schungsresultate , besonder s synthetisch e Studie n ebenso wie Besprechunge n un d 
Diskussionen . Ein e wesentlich e Rolle spielte dabei die Bereitschaf t derjenigen Histo -
riker,  die -  zumindes t teilweise -  in „offiziellen " Stellunge n geblieben waren un d die 
berei t waren , die Arbeiten verfolgter ode r in die „grau e Zone " gedrängte r Kollegen , 
aber auch die Arbeiten der Masse politisc h „nichtengagierter " Forsche r zu publizie -
ren . Dies e „offiziellen " Historike r verhalfen den anderen , wenigstens in der Fachwel t 
präsen t zu bleiben ode r gar erst einen Zugan g in die „gelehrt e Zunft " zu finden . Diese 
Publikationsmöglichkeite n spielten für das Selbstbewußtsei n un d die geistige Ge -
sundhei t der „grauen " un d besonder s der verfolgten Historike r eine außerordentlic h 
große Rolle . 

Di e „wissenden " (ode r zumindes t „blinden" ) Institutsleiter , die „Verantwortliche n 
Redakteure " (siche r meisten s Parteigenossen ) un d ander e Mitarbeite r von Zeitschrif -
ten wie Husitsk ý Tábor , AUC-HUCP , Studi a Comenian a et Historica , Ústeck ý 
sborní k historický , Pražsk ý sborní k historický , Vlastivědný sborní k Podblanick a 
usw. habe n in diesem Sinn e eine große Arbeit zugunste n der „nichtnormalisierten " 
Geschichtswissenschaf t geleistet. Es ist aber heut e schwierig, über diese „Ehemali -
gen", die ihre Poste n nac h der Wend e oft verließen ode r verlassen mußten , offen zu 
schreiben : Es könnt e leich t eher als eine Denunziatio n den n als ein Lob erscheinen . 
Fraglic h bleibt auch häufig, wo eigentlic h die Grenz e zwischen Hilfe un d Verfolgung 
lag. Von Fal l zu Fal l konnt e es verschiede n sein. 

Ein Beispiel dafür sind die Pilsene r Tagunge n un d Ausstellungen zu Geschichte , 
Kultur - un d Kunstgeschicht e des 19. Jahrhunderts , die von „Jungen " (Prahl , Ottlová , 
Hojd a etc. ) an der Prage r Nationalgaleri e un d am Institu t für Kunstgeschicht e der 
Akademi e der Wissenschafte n ins Leben gerufen wurden . Sie mußte n stets neu für das 
Überlebe n der Konferenzseri e gegen die Leitun g der eigenen Institutionen , zugleich 
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aber auch mit dere n Hilfe gegen die regionale n un d lokalen Parteifunktionär e in Pilsen 
sowie gegen „höhere " Denunziatione n kämpfen . Mutati s mutandi s war dies auch 
andersw o der Fall . Integr e Persönlichkeite n wie der Aussiger un d späte r Pilsene r 
Archivar Ivan Martinovský , Veranstalte r von öffentliche n Vorlesungsreihe n mi t „ver-
botenen " Historiker n un d Redakteure n unabhängiger , über die Lokalgeschicht e hin -
ausgreifende r Sammelbände , mußte n nich t nu r viel Mut , sonder n auch viel Glüc k 
haben , um solche Aktivitäten auf Daue r aufrechtzuerhalten . Als Proble m kam hinzu , 
daß die meiste n bedeutendere n dieser Wissenschaftle r zur Prage r Gesellschaf t ge-
hörten , auch wenn sie ihre Aufsätze, Besprechunge n ode r Ausstellungen „in der Pro -
vinz" realisierte n -  ein Problem , über das auch auf dem Prage r Historikerta g 1993 
mehrfac h gesproche n wurde . 

Wie bereit s gesagt, hatte n Zeithistoriker , auch diejenigen , die sich von dieser 
Epoch e abwandten , praktisc h bis 1989 keine Chance , öffentlich zu publizieren . Mög -
licherweise suchte n sie diese in den letzte n Jahre n des Regime s aber scho n gar nich t 
meh r un d wandte n sich weiter nu r an die vertraute n Samisdatorgan e wie die Histo -
rické studie un d verschieden e ander e Sammelbände . Doc h auch die „Grauen " publi -
zierte n in den achtzige r Jahre n in manche m „inoffiziell " getippte n Sammelband . Ic h 
erinner e mic h vor allem an die private n Festschrifte n für Ivan Hlaváček , Rostislav 
Nový , Jarosla v Kolá r ode r Oldřic h Blažíček. Gerad e der letztgenannt e Sammelband , 
der späte r im Druc k erschien , wurde in der „offiziellen " kunsthistorische n Zeitschrif t 
Uměn í zitiert . Die s wurde damal s als Symbo l der beginnende n Mischun g frühe r 
stren g getrennte r Sphäre n verstanden . Di e späten achtzige r Jahr e zeigten vereinzel t 
schon ein hilfreiche s Chao s un d die Unsicherhei t der ideologische n un d machtpoliti -
schen Wächter . 

Die Situation der späten siebziger Jahre 

Bezüglich der Entwicklun g in den späten siebziger Jahre n sollte nich t der erfolgte 
Generationswechse l vergessen werden . U m 1980 verließ eine neue , politisc h praktisc h 
„unbelastete" , gleichzeiti g aber parteipolitisc h wenig engagierte , forschungshungrig e 
Generatio n von Historiker n die Universitäte n un d übernah m die untere n Positione n 
in Archiven , Bibliotheke n ode r Musee n etc . Sie begann die Lücke n auszufüllen , die 
durc h die großen Säuberunge n entstande n waren . Es war die skeptisch e „grau e Gene -
ration" , die sich an der ältere n Geschicht e un d an politisc h nich t zu „heißen " Theme n 
orientiert e un d die unbeabsichtig t manchma l in Konflik t mi t eifrigen linientreue n 
Geschichtskontrolleure n geriet (so Kučera , Rak , Svatoš im Fal l „Bohusla v Balbín") . 
In den achtzige r Jahre n spielte dan n meist die übertrieben e alltägliche Angst der offi-
ziellen Repräsentante n des Fache s eine größer e Roll e als dere n bloße Dummhei t ode r 
gar fortbestehend e Bösartigkeit . 

Zur Frage des Marxismus 

Es ist schwierig zu bestimmen , was eigentlic h der „offizielle" Marxismu s war. 
Sicherlic h handelt e es sich dabei nich t um die Lehre n von Mar x ode r Engels . Späte -
stens seit End e der siebziger Jahre n galten diese als „veraltet" . An manche n Hoch -
schulen gehörte n die Werke von Mar x schon damal s nich t meh r zur Pflichtlektüre . 
„Wissenschaftlich e Kommunisten " hielte n Seminar e zur „Kriti k der Leninsche n 
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Klassentheorie " ab, in dene n die alten Postulát e bereit s als untragba r un d durc h den 
geschichtliche n Fortschrit t als überhol t vorgestellt wurden . Was blieb, war nu r eine 
völlig unklar e un d ideologisch willkürliche Wortklauberei . Verglichen dami t konnte n 
die ehemaligen , durc h die eigene Lebenserfahrun g „deformierten " Marxiste n ihre 
geschichtlic h anthropologische n Konzept e weiterentwickeln , die besonder s durc h 
Beiträge des Strukturalismus , der Annales-Schul e un d dere n polnische r (!) Verarbei-
tun g aktualisier t wurden . Di e philosophische n Hausseminar e -  so von Jan Patočk a -
pflegten aber kaum Kontak t mi t den zahlreiche n Privatseminare n ode r Gesprächs -
gruppe n der Historiker . Di e Zusammenführun g z.B . von Ontologi e ode r Phänome -
nologie mi t der Geschichtsforschun g steh t dahe r bis heut e noc h aus. Di e jetzige tsche -
chisch e Historikerschaf t besteh t im Prinzi p aus Mensche n ohn e systematischer e 
modern e philosophisch e Ausbildun g un d Erfahrung . 

Die „Großmogule" des Faches 

Keinesfalls teile ich die Auffassung, ma n solle „di e dringen d notwendig e inhaltlich e 
un d methodologisch e Auseinandersetzun g mi t den Arbeiten von Großmogulen " be-
ginnen . Diese Arbeiten wurde n von der „sich mi t den Quelle n beschäftigenden " Zunf t 
schon bei ihre m Erscheine n weder als bahnbrechen d noc h als Wissenschaft betrach -
tet . Di e Publikatione n waren Teil des Ritu s der „herrschende n Religion" , kaum 
Erfolg einer ideologisierte n Wissenschaft . Es genügte , nu r aus den „offiziellen " Arbei-
ten zu zitieren . Mi t einigem Abstand wird es sicherlic h einma l ganz interessan t sein, -
vielleicht im Rahme n eine r Dissertatio n -  diese Mischun g aus Geschichtswissen -
schaft , Ideologie , Denunziationen , persönliche n Auseinandersetzungen , Lügen 
un d Boshei t zu analysieren . Es gehör t aber auf keine n Fal l zu den dringliche n Auf-
gaben der heutige n tschechische n Historiographie . Vorrangig ist dagegen die analyti -
sche Durchdringun g der (kleinen ) gut gemachte n Forschungs - un d Editionsarbeiten . 

Zum Vergleich mit der DDR-Historiographie vor und nach der Wende 

Di e tschechisch e Historiographi e wurde in den letzte n Jahrzehnte n durc h politi -
sche Umbrüch e in nu r teilweise miteinande r kommunizierend e Gruppe n gespalten . 
Einige dieser Gruppe n waren in der Lage, weiter „handwerklich " -  genaue r „entideo -
logisiert" (die Ideologi e blieb das Vorrech t der Mächtigen ) -  zu arbeiten , ohn e öffent-
lich „di e großen Fragen " der Geschicht e zu stellen . Letztere s wurde eine Hauptauf -
gabe der Dissidente n un d der inoffiziellen Publikationen , die diese zumindes t in eini-
gen Bereiche n auch erfüllten . In der D D R dagegen war die Geschichtswissenschaf t 
stärker un d kontinuierliche r mit der Entwicklun g der offiziellen Ideologi e un d ihre n 
Veränderunge n verbunden . 

Es gibt noc h einen wichtigen Unterschie d zwischen beiden Historiographien : die 
ostdeutsche n Wissenschaftle r müssen angesicht s der Flu t westdeutsche r Konkurren -
ten um s Überlebe n kämpfen . Als einzige Rettungsmöglichkei t bleibt das Purgatoriu m 
durc h Selbstkritik . Un d im Westen Deutschland s sieht ma n es um so lieber, je weniger 
ma n selbst auf diesem Feld e nac h der Epoch e des Nationalsozialismu s Erfolge 
erzielte . Di e Tscheche n stehe n nich t unte r einem solchen Druck . Es gibt auch keine 
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Ersatzgarnitur im Lande! Vielmehr gibt es viele unbesetzte Stellen, nur wenige enga-
gierte Hochschulabsolventen für die schlecht bezahlten Historikerstellen, viele prak-
tische alltägliche Schwierigkeiten in Forschung, Lehre und bei der Publikationstätig-
keit, so daß - mit wenigen Ausnahmen - fast alle arbeitsbereiten Historiker die Mög-
lichkeit haben, im Fach (weiter) zu arbeiten. 

Zur Häufigkeit der „Nischen" und zur Frage der Beziehungen zu den Historio-
graphien anderer kommunistischer Staaten 

Nischen eröffneten sich - meiner Meinung nach - in erster Linie nicht durch Lük-
ken in Kontroll- und Zensurmechanismen, sondern aufgrund der Fähigkeiten und der 
Bereitschaft der Mehrheit unter den tschechischen Historikern, im machtpolitisch 
gegebenen Rahmen trotz allem weiterzuarbeiten, d. h. weiter zu lehren, zu forschen, 
zu lernen, zu diskutieren und zu schreiben. Sehr hilfreich waren in dieser Hinsicht vor 
allem die verhältnismäßig intensiven Beziehungen zur polnischen Historiographie. 
Die Rolle der tschechisch-polnischen (weniger der polnisch-tschechischen) Bezie-
hungen ist ein Kapitel, dessen analytische Aufarbeitung zu den wichtigeren aktuellen 
Aufgaben der heutigen tschechischen Geschichtswissenschaft gehört. 

Die Konzentration auf die eigene Nationalgeschichte 

Die geringe Beachtung der nichttschechischen Geschichte ist eine - fast möchte 
man sagen: ewige - tschechisch-böhmische Historikerkrankheit, ein Drachen, mit 
dem schon jahrhundertelang zu kämpfen ist. Die meisten kampfbereiten Prinzen 
erzielten aber immer nur einen begrenzten Erfolg. Im Vergleich mit amerikanischen 
oder vielen westeuropäischen Historikern, aber auch polnischen und ungarischen 
Kollegen sind tschechische Historiker fast immer auf die eigene Geschichte orientiert, 
wenn auch zum Teil in einem breiteren Kontext. Schon das Interesse an der nicht-
tschechischen böhmischen Geschichte gilt als etwas Ungewöhnliches und ganz 
Neues. Das heißt zwar nicht, daß es keine Amerikanistik oder Osteuropaforschung 
gibt, doch stehen diese Fächer stets am Rande der tschechischen Geschichtswissen-
schaft. Immer noch bildet es eine Ausnahme, wenn große Themen aus der Geschichte 
der Nachbarländer in Tschechien bearbeitet werden. 

Dem Diskussionsbeitrag von Luft ist insoweit zuzustimmen, als diese traditionelle 
Orientierung in der aktuellen europäischen - nicht nur historiographischen - Situa-
tion mit all ihren neonationalistischen Schwierigkeiten neue Kraft bekommen könnte, 
da extreme oder nationalistische Interpretationen seit den sechziger Jahren zwar 
(ebenso wie anderswo in Europa) relativiert, aber keineswegs völlig diskreditiert wur-
den. Ich sehe nur eine Möglichkeit, diese Situation zu ändern: die tschechische - vor 
allem zeitgeschichtliche - Forschung muß intensiver als bisher in breitere europäische 
Strukturen verflochten werden; ähnlich wie die deutsche seit Ende der vierziger Jahre. 
Dies wird überwiegend die Aufgabe einer neuen Historikergeneration sein, daher ist 
mit einer längeren Übergangsepoche zu rechnen. Auch die Zitate Peter Rassows nach 
dem Krieg sind eher als Ausdruck eines damaligen deutschen Wunsches und nicht als 
Beschreibung eines schon laufenden Prozesses zu verstehen. 

Daher bin ich der Meinung, daß die relativ starke und in mancher Hinsicht sehr 
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erfolgreich e tschechisch e Geschichtsschreibun g (z.B . im Bereich der Frühe n Neuzeit ) 
dem Teil der deutsche n Nachkriegshistoriographie , der einen Ausweg aus den engen 
Grenze n der Nationalgeschicht e ins Europäisch e suchte , relativ nahesteht . Da s inter -
essante Buch Antoní n Kostlán s über den tschechische n Historikerta g von 1947 un d 
seine Vorgeschicht e zeigt sehr deutlich , daß die Orientierungs - un d Strukturpro -
bleme der tschechische n Geschichtswissenschaf t weder nac h 1968 noc h nac h 1948 
begannen , sonder n schon in den Jahre n unmittelba r nac h dem Kriege, wahrscheinlic h 
aber sogar in der Zwischenkriegszei t ihre Wurzeln haben . Manche r Irrwe g der kom -
munistische n Geschichtsschreibun g ha t somi t eine deutlich e vorkommunistisch e 
Vorgeschichte . Hie r stellt sich vor allem die Frag e „Warum?" . 

Es brauch t keine Selbstkritik , kein „Poučen í z krisového vývoje"; notwendi g ist 
eine sachlich e Inventu r der unte r fast durchgängi g schwierigen Bedingunge n (gut , 
schlecht , aber doch ) gemachte n un d auch der nich t realisierte n (vergessenen , ver-
botenen , unangenehmen ) Arbeiten im Bereich der Geschichtsforschung , der Ge -
schichtsreflexio n un d des Geschichtsunterrichts . Un d danac h mu ß har t dara n ge-
arbeite t werden , um die „weiße n Flecken " auszufüllen , die strukturelle n Lücke n zu 
schließe n un d die junge Historikergeneratio n für neu e Aufgaben un d Bedingunge n 
vorzubereiten . Wichti g ist aber vor allem, relevant e un d interessant e Frage n zu stellen 
un d diese im gesamteuropäische n historiographische n Kontex t un d Gespräc h zu be-
arbeiten . Di e Studi e von Rober t Luft hat uns in diesem Sinn e geholfen . 



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

Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945. Ein biographisches Lexikon. 
Hrsg. v. Ernst Eichler (Leiter),  Edgar Hoff mann,  Peter Kunze,  Horst 
Schmidt,  Gerhart Sch rö ter und Wilhelm Zeil. 
Domowina-Verlag , Bautzen 1993, 519 S. 

Da ß die Deutsch e Universitä t in Pra g - nebe n ihre r tschechische n Schwesteruni -
versität -  eine Slavistik besaß, ist der Wissenschaftsgeschichtsschreibun g nac h 1945 
bislang kaum bewußt . Selbst die deutsch e Slavistik ha t diesem ihre m Teilerb e keine 
gesondert e Aufmerksamkei t gewidmet , von sporadische n Erwähnunge n un d Nach -
rufen abgesehen 1. Es blieb 1977 tschechische r Fede r vorbehalten , einen wenn auch 
nu r sehr rudimentären , nichtsdestowenige r objektiven Anfang gemach t zu haben . 
Da s Desidera t wird inzwische n erkannt . Immerhi n handelt e es sich bei der Prage r 
deutsche n Slavistik um eine kulturel l zu wichtige Mittlerfunktio n zwischen Deut -
schen un d Slaven, als daß ma n das Them a auf sich beruhe n lassen könnte . So harr t man 
etwa der Drucklegun g eine r von Wilhelm Zei l verfaßten Monographi e zum Thema . 

Es sei zunächs t auf das hier vorliegend e biographisch e Lexikon Slawistik in 
Deutschland hingewiesen , das Werk un d Wirken von circa 400 im deutsche n Rau m 
tätigen Persönlichkeite n vom 16.Jahrhunder t an bis 1945 stichwortarti g behandelt . 
Prosopographisch e Arbeiten solche r Art sind für jedes Fac h imme r von Nutzen , ja 
unverzichtbar . Gro ß ist zugleich die Verantwortun g für die Zuverlässigkeit unzähli -
ger Date n un d Titel . 

De m Lexikon ist als Anhan g die Slavistik an der Deutsche n Universitä t in Pra g 
(1920-1945 ) beigefügt (S. 461-480) , der neu n Persönlichkeite n behandelt : Konra d 
Bittner , Gerhar d Gesemann , Ferdinan d Liewehr , Eugen Rippl , Edmun d Schneeweis , 
Erns t Schwarz , Fran z Spina , Eduar d Winter , Wilhelm Wostry. Getre u dem Konzep t 
des Lexikon s wurde n so dankenswerterweis e solche Gelehrt e berücksichtigt , die 
einem übergreifende n Verständni s von Slavistik entsprechen , nämlic h von im wei-
testen Sinn e Slavenkund e unte r Einbezu g von Geschichtswissenschaf t (Winter , 
Wostry) un d Nachbardiszipline n (Schwar z als Germanist) . Ma n mu ß es sehr begrü-
ßen , daß diesen Name n überhaup t eine Heimstat t gewährt wurde , wären sie doc h 
sonst zwischen Deutschlan d un d Österreic h einfach verlorengegangen . Fü r den 
Anhan g zeichne t Wilhelm Zeil , dem voller Dan k gebührt . 

Deutscherseit s ist ein erster kurzer zusammenhängende r Abriß v. Röse l , Hubert : Zur 
Geschicht e der deutsche n Slavistik an der Universitä t Prag. Sudetenlan d 32/3 (1990) 194-211. 

2 Kudě lka ,M . /Šimeček , Zd. /Šías tný , V./Večerka , R.: Československá slavistika 
v letech 1918-1939 [Die tschechoslowakisch e Slavistik in den Jahre n 1918-1939]. Prah a 
1977. Zu den Anfängen vor dem I.Weltkrie g Šimeček , Zd. : Počátk y slavistických studií 
na německ é univerzit ě v Praze a zápasy o jejich charakte r [Die Anfänge der slavistischen 
Studien an der deutsche n Universitä t in Prag und die Kämpfe um ihren Charakter] . Slovanské 
historick é studie 17 (1990) 31-63. 
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Di e entsprechende n Eintragunge n sind exakt un d bieten bei gebotene r Kürz e beson -
ders bei den bedeutende n Gelehrte n Spina (1868-1938) , Geseman n (1888-1948 ) un d 
Winte r (1896-1982)e n miniatuř e Charakterprofile . Im Fal l der faszinierende n Persön -
lichkei t Winters , eines Wanderer s zwischen Welten , wird dessen langjährige Tätigkei t 
weit über 1945 hinau s gewürdigt. Da s tragische End e des hervorragende n Bohemiste n 
Eugen Ripp l am 10. Ma i 1945 wird nich t erläutert , ein Tabu , das auch tschechischer -
seits nich t meh r existieren dürfte 3. De m Osteuropahistorike r Josef Pfitzner , als Nam e 
erwähn t S.461, blieb ein Lemm a vorenthalten . Auch in diesem Fal l bedar f es der 
Zurückhaltun g nich t mehr , mögen auch Fakte n für beide Seiten unangeneh m sein. 

Übe r 60 Mitarbeite r zähl t das in einem sorabistische n Verlag erschienen e Lexikon . 
Angesichts des Mangel s an Vorläufern , der Meng e zu erschließende r Daten , der histo -
risch tiefen Grenzziehun g un d weiten Auswahlkriterie n (Einbeziehun g auch von 
Sprach - un d Literaturvermittlern , etwa Thoma s Mann , S. v. Radeck i u.a. , Publizi -
sten) hat das Unternehme n als gediegene Leistun g zu gelten . 

Dennoc h ist das Gut e des Besseren Feind . Klein e Nachträge , etwa Kar l Nötzel s ihn 
schwer schädigend e antinazistisch e Gesinnung , hätte n Erwähnun g verdien t (S.290) , 
was nu r angemerk t sei. Ernste r jedoch das territorial e Einteilungsprinzip : Wenn ma n 
zu Rech t Sigmun d von Herberstei n (1486-1566 ) als ersten großen Rußlandkenne r auf-
nimm t (S. 164f.), also einen Österreicher , ist unverständlich , wenn ein Slavist vom Ran -
ge eines Bartholomäu s Kopita r (1780-1844 , mi t falschem Vorname n genannt ) häufig 
zitier t wird, ohn e ein Lemm a zu erhalten . Groß e Gelehrt e wie Fran z Miklosic h ode r 
C . J. Jireče k wirkten wie Kopita r in Wien, bereicherte n die deutsch e Wissenschaft un d 
wurden nich t berücksichtig t entgegen andere n Größe n wie V.Jagič (S. 186-189) un d 
M. Můrk o (S. 279-281) , nu r weil letzter e nich t nu r in Wien, sonder n auch in Berlin 
bzw. Leipzig lehrten . Di e Begründe r der deutsche n Prage r Slavistik vor dem I. Welt-
krieg, Berneke r un d Diels , wurde n nu r lemmatisiert , weil sie späte r im Deutsche n 
Reic h lehrte n (Münche n un d Breslau) . Solch äußerliche r Zuordnungskriterie n bedar f 
es nicht . Ein die tschechisch e Vergangenhei t behandelnde r Dramatike r wie der sude-
tendeutsch e Alfred Meißne r (1822-1885 ) bleibt wie der bedeutend e Vermittle r tsche -
chische r Literatur , Pau l Eisne r (1889-1958) , unerwähnt , wogegen der Prage r Raine r 
Mari a Rilke ein Lemm a erhäl t (S. 323 f.). Lobenswer t ist die Aufnahm e des zu Unrech t 
vergessenen sudetendeutsche n Dichter s Morit z Hartman n (1821-1872 , S. 153). Da s 
Lexikon widme t Lemmat a auch Universitätslektore n (z.B . Güldenstubbe , S. 148) un d 
erwähn t Lektore n der Prage r Deutsche n Universitä t unte r Lemm a Spina (S. 475), wie 
u. a. den großen bulgarische n Dichte r Kiri l Christov . De r an ihr wirkend e Träger der 
geistesgeschichtlic h wichtigen „Eurasier"-Theorie , PetrN.Savickij , (1895-1968 , S.475), 
nac h 1945 in den GULa g verschleppt , verdient e in eine r Neuauflag e auch ein Lemma . 
Dor t könnte n auch die verdienstvolle n „Prage r Nachrichten " herangezoge n werden . 

De r Wert des Lexikons , nich t zuletz t dan k Zeils Erweises der Fruchtbarkei t 
deutsch-tschechische n Wissenschaftswettbewerb s der Zwischenkriegszei t ist be-
trächtlich . Ein Bildregister ergänz t den gut aufgeschlüsselten Band . 
Puchhei m W o l f g a n g G e s e m a n n 

3 In deutsche n allgemeinen Nachschlagewerke n etwa wird nich t verhehlt , daß der tschechisch e 
Avantgardeschriftstelle r Vladislav Vančura (1891-1942) von der Gestap o ermorde n wurde. 
Vgl. Brockhaus-Enzyklopädie . Bd. 19. Wiesbaden 1974, 366. 
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Mitterauer, Michael: Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestel-
lungen und Zugangsweisen. 

Böhlau, Wien-Köln 1990, 319 S. 

Der Band vereint neun Aufsätze, die Michael Mitterauer zwischen 1972 und 1988 
verfaßt hat, und nach der Meinung des Autors in einer forschungsgeschichtlich inter-
essanten Einleitung handelt es sich dabei um „einzelne Schritte auf dem Weg zu einer 
historisch-anthropologischen Familienforschung, keineswegs um ein erreichtes Ziel" 
(S. 9). Dieser bescheidenen Selbsteinschätzung kann man nur zustimmen, wenn man 
alle wissenschaftliche Arbeit ähnlich charakterisiert. Was vorgelegt wird, öffnet einen 
weiten Horizont von Fragestellungen, in der Tat, aber sämtlich mit aufschlußreichen 
Untersuchungsergebnissen: ein interkultureller Vergleich europäischer Familien-
formen, freilich eine Skizze, über Familiengröße, Partnerwahl, Rollenverteilung von 
Frau und Mann und Kindern; danach ein gründlicher Einblick in das christliche Ver-
ständnis von Endogamie; noch mehr von Familienformen: in sozialhistorischer Sicht, 
unter ländlicher Problematik, im Vergleich zwischen Mitteleuropa und Rußland und 
als Problem der Landeskunde. Auch von Gesindeehen und von Arbeitsteilung als 
Geschlechterrolle in vorindustrieller Zeit ist die Rede. 

Damit ist also mehr als ein Fragenkatalog zusammengestellt. Mitterauer hat Erheb-
liches geleistet in einem Forschungsbereich, den der größte Teil unserer Fachkollegen 
noch gar nicht der Thematisierung für wert hielt, und er hat dabei nicht nur die klein-
räumige Untersuchung, sondern auch den weitgespannten Vergleich in seiner Frucht-
barkeit vor Augen geführt. Natürlich liegt dem auch eine andere Vorstellung von den 
Aufgaben eines Historikers zugrunde: die Gesellschaft in allen ihren Beziehungen zu 
erforschen, nicht nur in ihren politischen, weil sich daraus ganz unbeachtete Zugänge 
für die große Funktion aller Historie ergeben - für den „schaffenden Spiegel". 

Aber auf dem Weg dorthin weiß Mitterauer sehr viele „handfeste" Spielregeln der 
familiären Beziehungen diesem grundlegenden Gefüge aller gesellschaftlichen Ord-
nungen abzulesen - immer vorausgesetzt, daß wir Historiker nicht nur die Schicksals-
linien politischer Ereignisse und die politischen Eliten verfolgen, sondern auch mög-
lichst alle gesellschaftlichen Zusammenhänge. Zeigt Mitterauer in seinem ersten Bei-
trag eher ein Übersichtsreferat zu europäischen Familienformen, so führt seine Unter-
suchung über die christliche Stellung zur Endogamie geradewegs an ein Thema, das 
zuvor Jack Goody und David Herlihy kontrovers diskutiert hatten und das sehr 
intime Fragen der kirchlichen Gesellschaftspolitik überhaupt aufwirft. Im Nu sind 
wir in einem Vergleich zwischen lateinischem Abendland, Nestorianern und Juden-
tum um die Jahrtausendwende. Und im Ergebnis gibt Mitterauer zu verstehen, wie 
deutlich und eigentlich selbstverständlich religiöse Motive in Religionsgemeinschaf-
ten dominieren, mit weiten Konsequenzen in allen Variationen, weit eher als wirt-
schaftliche oder politische, wie man sie im Rückblick aus der Neuzeit vermutet. 

Komplexe, ländliche, russische, mitteleuropäische Familienformen; das Thema ist 
schier in allen Varianten erfaßt. Im Überblick, nach dem neuesten Literaturstand, den 
ein so dynamischer und in Deutschland erst seit der Mitte der siebziger Jahre über-
haupt beachteter Fragenkreis ergibt, fühlt sich Mitterauer zuhause. Dazwischen doch 
wieder eine Detailanalyse, wie die Gesindeehen in ländlichen Gebieten Kärntens, an 
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Pfarrmatriken des 18. und 19.Jahrhunderts orientierten, und ausgewertet zu einer 
Studie über das Gesindeleben im Alpenraum: Hierarchiebildung, Partnersuche, 
Arbeitsrhythmus und ihre Unterschiede in einzelnen Alpenregionen werden 
erschlossen. Einen besonders weittragenden Charakter hat die letzte Studie: 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, „Männerarbeit" und „Frauenarbeit", natürlich 
zuerst im ländlichen Milieu beobachtet, dann in der Stadt mit manchmal überschätz-
ten wenigen „Frauenzünften" einander sogar gegenübergestellt, durchzieht die ganze 
vorindustrielle Gesellschaft. Ihr Ethos, auch ihre Tabus, wirken noch heute nach. 
Ivan Illich hat dem Thema bekanntlich vor kurzem ein Buch gewidmet. Mitterauer 
spricht lieber von weiblicher Erwerbstätigkeit, während er ihre Grenzen und Mög-
lichkeiten abschätzt, und er ist auch vorsichtig bei der Projektion des gesellschaft-
lichen Status aus diesen Ordnungen: „Dazu ist zunächst zu sagen: Die Frage nach der 
Stellung der Frau impliziert gewisse Vereinfachungen. Die Position von Frauen kann 
innerhalb der Familie eine ganz andere sein als außerhalb. Mutterzentrierte Formen 
der Familie erweisen sich manchmal durchaus mit männerrechtlicher Ordnung in der 
Öffentlichkeit vereinbar [ . . . ]" (S. 309). Mit dieser Feststellung sind viele vorschnelle 
Konsequenzen in andere Relationen gerückt! 

Mitterauers Arbeiten, in fördernder und geförderter Verbindung mit einem Institut 
an der Wiener Universität, zählen zweifellos zu den bahnbrechenden Unternehmun-
gen der Geschichtswissenschaft für die nächste Generation. Mehr und Besseres muß 
man vom Fortschritt in der Wissenschaft in keinem Fall sagen. 

München F e r d i n a n d S e i b t 

Von Aufbruch und Utopie. Perspektiven einer neuen Gesellschaftsgeschichte des Mit-
telalters. Für und mit Ferdinand Seibt aus Anlaß seines 65. Geburtstages. Hrsg. v. Bea 
Lundt und Helma Reim ö Her. 

Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1992, 455 S. 

In ihrer Mehrzahl setzt sich die Textsorte Festschrift aus drei Typen von Beiträgen 
zusammen: ernstzunehmende Studien, flüchtige Essays, die so tun, als ob es zu ihrem 
Thema nicht schon ausführliche Bibliographien gäbe, und Wiederaufbereitungen von 
an anderem Ort längst einläßlicher Behandeltem. Auch die vorliegende Publikation 
macht hier keine Ausnahme; angesichts des vorgegebenen Umfangs dieser Anzeige 
dürfen wir uns damit begnügen, auf die u .E. eher der ersten Gruppe zugehörigen 
Beispiele aus den 26 hier gedruckten Beiträgen hinzuweisen. Zunächst jedoch auf 
die noch seltene Mitarbeit eines Jubilars an seiner eigenen Festschrift: Seibt kehrt 
hier zu seinem Dissertationsthema von 1952 zurück, um Walter „Maps Männer" 
(S. 89-106) zu charakterisieren, vor allem die Männerwelt des internationalen Ritter-
tums, die der Autor bei aller Kritik als jedenfalls über den Frauen stehend schil-
dert1. 

Zur Literatur vgl. neben der laufenden Bibliographie in Medioevo Latino die Hinweise in der 
zweisprachigen Ausgabe von F. Latella, Parma 1990 (Biblioteca medievale 10). 
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Mittelalter: Zu r Aktualitä t der Mediävisti k äußer t sich H.-W . Goet z (S. 3-16) , der 
einleuchten d auf Komponente n der Formun g der Gegenwar t durc h diese Epoch e un d 
ihre Faszinatio n aufgrun d ihre r Andersartigkei t verweist sowie die Notwendigkei t der 
Kriti k an populäre n Mittelalterklischee s unterstreicht 2. Ergänzen d könnt e ma n die 
ungemei n tiefgehend e Prägun g namentlic h des katholische n Christentum s durc h in 
jener Epoch e entwickelt e Vorstellunge n un d Strukture n auch heut e un d auch in sä-
kularisierte n Abwandlunge n betonen . Di e wichtige Frag e nac h der Psychologi e des 
Übergang s von orale r zu schriftliche r Laienkultu r („epistemologische r Bruch" ) stellt 
I . Illich (S. 181-201) , freilich derarti g essayhaft, daß eine Diskussio n schwer möglich 
ist. Ausgehend vom Capitulare de vilis skizziert L. Kuchenbuc h die auf „Arbeit " be-
zogene mittellateinisch e Terminologi e (S. 337-352 ) un d kündig t dazu eine ausführ -
licher e Arbeit an . B. Lund t fügt den zwei seit Kantorowic z bekannte n Körper n des 
Herrscher s einen dritte n hinzu , nämlic h den von der spätere n Traditio n (Volksbuch ) 
imaginierten , wobei es vor allem um die Sexualitä t Karls des Große n geht (S. 131-154) . 
Relatione n zwischen Kuns t un d Geschicht e im Ro m des Investiturstreite s such t 
K. Berin g aufzuzeigen (S. 57-71) 3. Zeugnisse für eine körperorientiert e Mnemotech -
nik mach t H . Wenze l in Predigte n Berthold s von Regensbur g aus (S. 235-247) . Skep-
tisch setzt sich H.Wunde r mit D.Herlihy' s Opera Muliebria (1990) auseinande r 
(S. 73-85) ; die Berechtigun g ihre r Kritik , daß die „repräsentative n Darstellunge n der 
deutsche n Geschichtswissenschaft " nac h wie vor die Fraue n kaum berücksichtige n 
(S. 74), erweist übrigen s wieder voll un d ganz der erste Band des Handbuchs der Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte Deutschlands von F.-W . Hennin g (1991). Di e in letzte r 
Zei t so ungemei n beliebte Čité Christine s de Piza n wird von Cl . Opit z im Zuge 
feministische r Aufwertun g sogar als „ernstzunehmende s historiographische s Werk" 
(S.262) beurteil t (S. 251-263) . Wertvoll sind D . Scheler s Nachweis e dafür , daß das 
„Volk" zu spätmittelalterliche n Prozessione n von der Obrigkei t z .B . in Brügge bei 
Strafe verpflichte t wurde , was den Stellenwer t dieser Frömmigkeitsübun g im Rahme n 
der Volksreligiosität veränder t (S. 119-129) . Schriftliche s un d bildliche s Materia l über 
weibliche Kartenspiele r im Spätmittelalter , die sowohl als negative Beispielfiguren 
fungierte n als auch als standestypisch-positive , sammel t H.Reimölle r (S. 303-321) . 
H.-J . Dille r mach t ein anglistisch uniformierte s Publiku m mit dem gegenwärtigen 
Stan d der Arbeit der englischen Theaterwissenschaf t am spätmittelalterliche n Dram a 
bekannt , die sich meh r als im deutsch - ode r romanischsprachige n Bereich auch an 
praktische n Aufführunge n interessier t zeigt (S. 285-301) . 

Neuzeit: Besonder s hinzuweise n ist auf zwei aus ungedruckte n Quelle n gearbeitet e 
Beiträge : C.Ulbric h zeigt, wie im 18. Jahrhunder t eine Kirchenbehörd e die Aufklä-
run g eines Kindesmorde s verhinderte , da es sich bei dem Verdächtige n um einen 
Pasto r handelte , wogegen die betroffen e Gemeind e (die Konkubina t un d Abtreibun g 
noc h hingenomme n hatte ) die Bestrafun g gewünsch t hätt e (S. 155-177) . Akten des 
Bastille-Archivs , die über das angesicht s der Zensu r schwierige Leben von Autore n 
un d Buchdruckern , namentlic h des literarische n Untergrunds , Auskunft geben, 

2 Vgl. G . J ar i t z : Fü r eine neue Unzufriedenheit . Bemerkunge n zur Auseinandersetzun g mit 
dem Mittelalter . ÖZ G 1 (1990) 77-97. 

3 Vgl. H . T o u b e r t : Un art dirigé. Reform e grégorienn e et Iconographie . Paris 1990. 
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werte t G . Gersman n aus (S. 367-380) . B.Beese führ t Szene n aus der Rezeptions -
geschicht e der Ermordun g Erzbischo f Engelbert s von Köln (1225) im 19. Jahrhunder t 
vor (S. 399-415) . Übe r das seit dem vergangene n Jahrhunder t so deutlich e Bedürfni s 
nac h Musealisierun g reflektier t H . Grütte r (S. 381-398) . Dies e nützliche n Erwägun -
gen lassen sich auf die Geschichtswissenschaf t transferieren , wo z.B . gemäß der Ein -
stellun g vieler Historike r jeder ältere Text prinzipiel l als editionswürdi g angesehe n 
wird. Je schnelle r sich unser e Lebenswel t modernisiert , desto rasche r veralten nich t 
nu r meh r un d meh r materiell e Zivilisationselemente , sonder n auch Einstellungen , 
soziales Wissen, selbstverständlich e Weisen, miteinande r umzugehen , worau s eine 
Verunsicherun g erwächst , die ein Grun d für das gegenwärtig starke Interess e an 
Geschicht e sein dürfte . W. Schulz e rück t zu Rech t eine speziell mentalitätsgeschicht -
lich wichtige Quellengattung , die „Eg o Dokumente " (Briefe, Autobiographien , 
Tagebüche r . . . ) , ins Lich t (S. 417-450) . Bei der Aufzählun g der entsprechende n Texte 
wären auch die so reich e Offenbarungsliteratur 4 (die für das Mittelalte r ungewöhn -
licherweise auch Stimme n aus dem Bauernstan d zu Wort komme n läßt 5) sowie die 
Aussagen in Kanonisationsprozessen 6 zu berücksichtigen . Da ß Schulz e auch die 
niederländisch e un d spanisch e Sekundärliteratu r berücksichtigt , mu ß ma n als ein -
leider -  ungewöhnliche s Positivů m unterstreichen 7. 

Salzbur g P e t e r D i n z e l b a c h e r 

D i n z e l b a c h e r , P. : Revelatione s (Typologie des sources du moyen äge Occidenta l 57). 
Turnhoutl991 . 

1 D i n z e l b a c h e r , P. : „verba haec tam mistica ex ore tarn ydiote glebonis". Selbstaussagen 
des Volkes über seinen Glauben , unte r besondere r Berücksichtigun g der Offenbarungslitera -
tur und der Vision Gottschalks . In : D i n z e l b a c h e r , P . /Baue r ,D . (Hrsg.) : Volksreli-
gion im hohe n und späten Mittelalter . Paderbor n 1990, 57-99. 

6 Vauchez,A.:L a saintet é en Occiden t aux dernier s siěcles du Moyen Age ďaprěs les proces 
de canonisatio n et les document s hagiographiques . Rom a 1981. 
Zu ergänzen Clas s en , Albrecht : Die autobiographisch e Lyrik des europäische n Spät-
mittelalters . Amsterdam 1991. 

Seibt, Ferdinand: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft 
in der Mitte Europas. 

Piper, München 1993, 496 S*. 

Di e Zah l der Büche r über tschechisch-deutsch e Beziehunge n wurde um ein neue s 
Werk vermehr t -  um die zweite, wesentlich erweitert e un d umgearbeitet e Ausgabe 
des Buche s „Deutschlan d un d die Tschechen" , geschrieben vom führende n deutsche n 
Mediäviste n un d Bohemiste n Ferdinan d Seibt . Von den meiste n diesem Them a gewid-
mete n Bücher n unterscheide t sich Seibts Buch vor allem dadurch , daß es dieses Pro -
blem in eine r außerordentliche n Breite behandelt , un d das sowohl zeitlich als auch 

* Diese Rezensio n wurde aus der Kulturpolitische n Korresponden z (KK 892 v. 15.2.1994) der 
Stiftung Ostdeutsche r Kulturra t in Bonn übernommen . 
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thematisch: Er verfolgt die tausendjährige gemeinsame Geschichte dieser Beziehun-
gen bis in die Gegenwart und beschränkt sich dabei nicht auf die lokale Geschichte der 
Tschechen und der Deutschen in Böhmen und Mähren, sondern reiht diese in den 
breiten Raum der Nachbarschaft mit Deutschland ein - denn ohne deutsche oder 
gesamtdeutsche Komponente wäre das Problem zu eng erfaßt, und man könnte es 
auch nicht so gut erklären. 

Der Text ist außerordentlich anregend und verständlich geschrieben, ohne daß der 
Autor das wissenschaftliche Niveau im geringsten aufgäbe. Die ausgezeichneten lite-
rarischen Qualitäten erneuern die alte Tugend der Geschichtswissenschaft, die zu-
gleich auch Kunst des Erzählens ist. Einzelne Kapitel sind eigentlich eigenartige und 
geistvolle wissenschaftliche Essays, die alle wesentlichen Phasen und Geschehnisse 
erfassen - von der Entstehung der tschechisch-deutschen Nachbarschaft im achten 
und neunten Jahrhundert bis in die aktuelle Gegenwart; der abschließende Teil 
beschäftigt sich mit den Ereignissen der Wende in den Jahren 1989/1990. Seibt, ein 
hervorragender Kenner des tschechischen sowie des deutschen Milieus, setzt sich 
kontinuierlich auch mit verzerrten Vorstellungen, Stereotypen und Klischees ausein-
ander, die sich mit der Zeit in beiden Gesellschaften angehäuft haben, und mit kriti-
scher Analyse führt er sie auf das rechte Maß zurück - das verstärkt den aktuell infor-
mativen Wert des Buches. 

Der Verfasser widmet seine Aufmerksamkeit im gleichen Maße der älteren 
Geschichte (den Markstein sieht er in der Mitte des 18. Jahrhunderts, obwohl er für 
den eigentlichen Anfang der modernen Entwicklung mit Recht erst die Revolution 
1848 hält) und der neuen und neuesten Geschichte. Seine umfassenden und langjähri-
gen Kenntnisse und sein ungewöhnlicher (ebenfalls auch kultureller) Überblick 
ermöglichen ihm, „lange Wellen" der Entwicklung wie auch breite europäische Zu-
sammenhänge zu erfassen, die manchmal das tschechisch-deutsche Thema zugunsten 
der Sache überschreiten und denen in der bisherigen Literatur nicht genügend Auf-
merksamkeit gewidmet wurde. Das ist ein wichtiges Moment und Vorteil zugleich. 
Deutschland ist durch seine Lage und Geschichte in viele Kontexte eingebunden, und 
das tschechisch-deutsche Verhältnis ist trotz aller seiner Spezifika (wohl mit keiner der 
Nachbarnationen ist die deutsche Geschichte so verwickelt wie in diesem Fall) in man-
cher Hinsicht auch typisch: geläufige Vorstellungen von der deutschen Geschichte 
werden so beträchtlich bereichert - und dies gilt auch für die tschechische Geschichte. 

Das dem deutschen Publikum bestimmte Werk kann mit Recht größere Kennt-
nis des deutschen Stoffes voraussetzen, und deshalb widmet der Autor berechtigt 
größere Aufmerksamkeit dem weniger bekannten Teil seines Überblicks - der 
Geschichte der böhmischen Länder, und zwar der Geschichte der Tschechen sowie 
der hiesigen Deutschen. In beiden Fällen entwirft er ein kritisches, aber selten un-
ausgewogenes Bild, in dem er sich seinen ungewohnten Überblick über die Ergebnisse 
der neuesten Forschungen zunutze macht. Nur ausnahmsweise - dort, wo es ohne-
hin Desiderata gibt - treten auch in seinen Darlegungen Lücken auf, wie es bei 
der Frage des Schicksals der sudetendeutschen Gemeinschaft während des Zweiten 
Weltkriegs der Fall ist: Diese Frage ist vielleicht der größte „weiße Fleck" dieses 
Themas. Neue Leistungen und Erkenntnisse kann man praktisch in jedem Kapitel 
beobachten, und es ist nicht möglich, sie alle aufzuzählen; es ist interessant, daß es 
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bei einem Autor , der Mediävis t ist, im vollen Ma ß auch für die neu e un d neuest e 
Geschicht e gilt. 

In diesen Bereich gehör t auch der vielleicht schwergewichtigst e Beitra g des Verfas-
sers, nämlic h seine kontinuierlich e un d berechtigt e Kriti k beider Nationalismen , des 
tschechische n sowie des deutsche n ode r des sudetendeutschen . De r Nationalismu s -
das ist das eigentlich e Fazi t von Seibts Überlegunge n - war die ureigenst e Ursach e der 
tragische n Verwicklungen in den gegenseitigen Beziehungen . Di e Darstellun g ist 
dabe i keineswegs negativ, den n es gelingt dem Auto r genauso erfolgreich , auch posi-
tive Werte un d Leistunge n des tschechisch-deutsche n Zusammenleben s un d der 
tschechisch-deutsche n Nachbarschaf t zu erfassen. Daz u gehör t zweifellos auch der 
beiderseitige Dialog , der zwar längst -  wie Seibt überzeugen d beweist -  im Gang e ist, 
der jedoch etlich e Verwicklungen un d Hinderniss e zu überwinde n hat : nich t nu r das 
Erb e der Jahr e 1938-1945 , sonder n auch das Erb e des Kalte n Krieges, worin auch die 
negative Rolle einzubeziehe n ist, die die kommunistische n Regime s auf der tschechi -
schen un d (in der Gestal t der ehemalige n DDR ) auf der deutsche n Seite gespielt haben . 
Da s häng t übrigen s auch mi t dem Nachkriegsschicksa l der Sudetendeutsche n un d 
der Tscheche n zusammen , das der deutsche n Öffentlichkei t nich t genügen d bekann t 
ist. 

Von dem wertvollen Beitra g des Buche s zeugt auch das Echo , welches das Buch 
gleich nac h der Herausgab e in den tschechische n Fachkreise n fand, obwoh l sich 
imme r Frage n finden werden , bei dene n unterschiedlich e Meinunge n vertrete n wer-
den . Trotzde m entstan d scho n unte r tschechische n Verlagen ein „Wettlauf " um die 
Lizen z für die tschechisch e Übersetzung . 

Da s außerordentlich e Interesse , das Seibts Buch bereit s erweckt hat , belegt, daß es 
nich t als geläufiges wissenschaftliche s Werk erfaßt wird, sonder n daß es als eine 
bedeutend e Tat des imme r wieder geforderte n tschechisch-deutsche n Dialog s wahr-
genomme n wird. Un d wenn dieser Dialo g einen Bestandtei l des neueste n Kapitel s 
jener „gemeinsame n Geschichte " bildet , von der ma n in der Präambe l des 1992 unter -
zeichnete n Vertrages über gute Nachbarschaf t un d freundschaftlich e Zusammen -
arbei t zwischen beiden Staate n schreibt , dan n ist Seibts Buch nich t nu r ein Geschichts -
buch , sonder n auch ein die Geschicht e bildende s Buch : Durc h seine tiefe Erkenntni s 
wird der Dialo g um ein beträchtliche s Stüc k weitergerückt . 

Pra g J a n K ř e n 

Bernt, Alois: Die Germanen und Slawen in Böhmen und Mähren. Spuren früher 
Geschichte im Herzland Europas. 

Graben-Verlag , Tübingen 1989, 336 S. (Veröffentlichunge n aus Hochschule , Wissenschaft und 
Forschun g 14). 

Was hier wie ein Werk aus der neuere n Forschun g angekündig t wird, ist in Wirk-
lichkei t eine Arbeit aus der Zei t vor 1945. Alois Bern t war ein Germanis t un d Histo -
riker , der sich in den dreißiger un d frühe n vierziger Jahre n mit Johanne s von Saaz 
un d seinem Ackerman n aus Böhme n der Entstehun g der deutsche n Schriftsprach e 
un d der sprach - un d kulturgeschichtliche n Bedeutun g deutsch-böhmische r Stadt -
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Urkunden beschäftigt hat. Auch das Manuskript für das zu besprechende Buch ent-
stand im Jahr 1941 (wie auf Seite 116 ersichtlich ist), wurde jedoch erst nach dem Tode 
des Autors durch den Tübinger Verlag veröffentlicht. Wenn wir dies wissen, ver-
stehen wir auch den Ansatz seiner Denk- und Arbeitsweise. 

Bernt hat sein Buch in zwei große Abschnitte geteilt. Im ersten geht er auf 
geschichtliche Zusammenhänge ein, indem er einen Bogen von der Spätantike bis ins 
Hochmittelalter spannt. Sein historischer Abriß beginnt mit der Ablösung der kelti-
schen Bojer durch die Quaden und Markomannen und deren Auseinandersetzungen 
mit den Römern. Anschließend widmet er sich der „geschichtlichen Tatsache" des 
Langobardenreichs im Sudetenraum in der Mitte des 6.Jahrhunderts mit dem Zen-
trum im nordwestlichen Böhmen, kann dabei aber „nirgends eine Wahrscheinlichkeit 
entdecken, daß die Markomannen mit Beginn des 6. Jahrhunderts abgewandert seien" 
(S. 47). Die Bayern stammen demnach nicht von den auswandernden Markomannen, 
sondern von den nach Süden ziehenden Langobarden ab. Damit seien auch die sprach-
lichen Gemeinsamkeiten in den Mundarten Westböhmens und Bayerns erklärlich. In 
dieses quadisch-markomannische Böhmen sickerten nach Bernt - und er befindet sich 
da mit seiner Meinung nicht alleine, wie er gern und immer wieder mit Zitaten unter-
mauert - unbemerkt slawische Gruppen ein, die zu einem geordneten Gemeinwesen 
nicht fähig waren und eine gegenüber dem Westen geradezu rückständige Kultur besa-
ßen (S. 61 ff.). Sie setzten ihre Siedlungen neben die der Alteinwohner und fielen bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts geschichtlich nicht weiter auf. Erst dann wurden sie 
politisch auffällig, ihre Stämme befehdeten sich, bis die Tschechen im 12. Jahrhundert 
endgültig die Oberhand gewannen. Während dieser Jahrhunderte ihrer Staatswer-
dung haben sie die germanisch-deutschen Elemente in die sudetischen Randgebiete 
verdrängt. 

Dieses ständige Vorhandensein und die Bodenständigkeit des deutschen Volkes in 
Böhmen und Mähren sprachwissenschaftlich mit Hilfe von Flur- und Ortsnamen zu 
beweisen ist Anliegen des zweiten Teils. Immer wieder wehrt sich Bernt vehement 
gegen die sogenannte Kolonisationstheorie, nach der die Grundlagen des Deutsch-
tums in den Sudetenländern in der Einwanderung ab dem Mittelalter liegen. Was bei-
spielsweise heute in der Germanistik gelehrt wird, nämlich daß die Anfangsbetonung 
der Wörter ein grundsätzliches Kennzeichen der germanischen Sprachen im Gegen-
satz zu anderen indoeuropäischen wie Latein oder (Alt-)Griechisch ist, beschreibt er 
als keltische Namensüberlieferung. Dabei haben die Kelten ethnisch nachweislich 
nichts mit den Germanen zu tun. Weiterhin führt Bernt zahlreiche Ortsnamen in Böh-
men auf germanische Herkunft zurück, von denen wir jedoch eindeutig wissen, daß 
sie slawischen Ursprungs sind. Wenn er nicht umhin kommt, die slawische Sprach-
form anzuerkennen, so sind solche Namen für ihn einfach durch die Schreiber in den 
bischöflichen und herzoglichen Kanzleien tschechisiert worden. Zu seiner Argu-
mentation gehört auch die Infragestellung der Besiedlung Bayerns von Böhmen aus. 
Was uns durch archäologische Funde eindeutig nahegelegt wird, paßt nicht in sein 
Konzept der ununterbrochenen Anwesenheit germanisch-deutscher Bevölkerung in 
Böhmen. 

Das Buch ist durchgehend ideologisch gefärbt. Zwei Beispiele genügen, um dies zu 
belegen. So ist nach Bernt der germanische Widerstand Armins gegen die Römer eine 
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„national e Erhebung " als eine „erst e Zei t nationale n Erwachen s bei den Deutschen " 
(S.23f.) . Weiterhi n habe n „da s natürlich e Wachstu m der germanische n Völker un d 
das aufdämmernd e Bewußtsein ihre r völkischen Überlegenheit " zu den Kriegen gegen 
die Röme r in den Jahre n 166 bis 180 n. Chr . geführt (S.25) . Solch e Formulierunge n 
gehöre n nich t in eine objektive un d vorurteilsfrei e Geschichtsbetrachtung , sie ziehe n 
sich aber durc h das ganze Buch hindurc h un d versuche n suggestiv beim Leser eine 
gewisse Grundüberzeugun g herbeizuführen , dami t er das als „geschichtlich e Tat -
sache " anerkennt , was er gern als solche sehen möchte . 

Zweifellos ist das Werk in seiner Logik konsequen t un d bau t folgerichti g eine Argu-
mentatio n auf der andere n auf, aber es ist nich t die Geschichts - un d Sprachwissen -
schaft , wie sie heut e betriebe n wird. Insofer n sollte der kritisch e Leser das Buch eher 
als spätes Beispiel einer mittlerweil e überholte n Geisteshaltun g den n als neuest e 
Erkenntni s verstehen . Immerhi n ha t es eines für sich: Es belebt von neue m die 
Diskussio n um das historisch e Verhältni s zwischen Deutsche n un d Tscheche n in 
Böhmen . 

Augsburg R a l f H e i m r a t h 

Schenk,  Hans: Die Böhmischen Länder.  Ihre Geschichte, Kultur und Wirtschaft. 
Historische Landeskunde.  Deutsche Geschichte im Osten. Herausgegeben von der 
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. Bd.l. 

Verlag Wissenschaft und Politik , [ohn e Ort ] 1993, 205 S., Abb., 19 Tabellen . 

Di e 19 Tabellen erscheine n besonder s informati v in diesem Band . Den n Vergleich-
bares findet ma n nie in ähnliche n Übersichtsdarstellungen . Allerdings sind sie meist 
der Zwischenkriegszei t zugedacht , reiche n jedenfalls nie darübe r hinau s un d geben 
auch keine Vorstellun g von der reich entwickelte n Statisti k im alten Österreich . 
Unausgewoge n wirkt dagegen die Bibliographie . D a hätt e sich doc h leich t eine bessere 
Auswahl finden lassen! Es fehlt Brandes ' Darstellun g der Exilpoliti k von 1988, sämt -
liche Arbeiten von Kare l Kaplan , das bisher vierbändige , von K.M . Swobod a eröff-
net e Werk über die böhmische n Kunstepochen , Brousek s Industriegeschichte , das 
Biographisch e Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Lände r un d die Geschicht e 
der Emigratio n 1938 bis 1945 von Pete r Heumos . Es fehlt die Bibliographi e von Hein -
rich Jilek von den Anfängen bis 1948, die 1986 bis 1990 erschiene n ist un d das umfang -
reichst e Verzeichni s bietet , das es gibt, un d es fehlt mein e Problemgeschicht e der 
Nachkriegshistoriographi e von 1970. 

U m aber mi t meine m Name n gleich auch das Überflüssige vorwegzunehmen : ma n 
mu ß nich t mein e Hussitenstudie n zitieren , wenn nich t auch das grundlegend e Buch 
zum Them a genann t wird. Überflüssi g sind auch dre i Landeskunde n - die neuest e von 
Walter Sperlin g hätt e genügt . De r unvollendet e marxistisch e Spätversuc h einer 
Gesamtdarstellun g von 1980/8 2 ist allenfalls historiographisc h nennenswert , aber die 
neue n Gesamtdarstellunge n von Petrá ň un d Kvaček ode r Čorne j un d Bělina/Pokorn ý 
(1992) wären interessant . Warum Rudol f Ture k mi t einem tschechische n Buch von 
1982 auf so knappe n Rau m vertrete n sein muß , das schon lange zuvor deutsc h er-
schiene n ist, bleibt so unkla r wie die Nennun g einer Arbeit vom selben Auto r über die 
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frühmittelalterliche n Stämmegebiete , die jedenfalls noc h wenig mi t den Deutsche n zu 
tu n hat . Den n dene n ist ja die Arbeit in der so benannte n Reih e („Deutsch e Geschicht e 
im Osten" ) doc h wohl gewidmet . Vielleicht fehlt deshalb auch Wlascheks „Jude n in 
Böhmen " von 1990! 

Es klingt ja tatsächlic h merkwürdig , wenn man liest: Deutsch e Geschicht e im Osten 
- Böhme n un d Mähren . Da s dacht e wohl auch der ungenannt e Herausgeber , der in 
seinem Vorwort „scheinba r Widersprüchliches " anmerk t zwischen „ostdeutsche r 
Geschichte " un d „deutsche r Geschicht e im Osten" , die vielfach treffende r als 
„Geschicht e der Deutsche n im Osten " bezeichne t werden müßt e (S. 7). D a sind wir 
mit ihm einer Meinung . Ma n darf fragen, warum sich diese Meinun g nich t durch -
gesetzt hat . Darau s resultier t nämlic h auch noc h eine Schwierigkei t für die Bibliogra-
phen : Unte r genau demselbe n Reihentite l erschie n in genau demselbe n Jah r ein freilich 
weit umfangreichere r Band „Böhme n un d Mähren " im Siedler-Verlag . Ist das für ein 
un d dasselbe Jah r nich t ein bißche n viel an deutsche r Geschicht e im Osten ? 

De r Auto r aber verdien t zuletz t noc h ein Lob : im Abschnit t „Wirtschaft " (S. 156— 
173) habe ich einiges gelernt . Hie r ist er auch am eheste n selbständi g geworden - den n 
das Thema : 170 Seiten Böhmische r Geschicht e ist im übrigen unte r den Rubrike n 
Geographi e -  Politisch e Geschicht e -  Kulturgeschicht e -  Wirtschaf t ja doc h nich t 
leich t mi t Neue m zu bedenken . 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

Hoffm ann,  František: České město ve středověku [Die böhmische Stadt im Mittel-
alter]. 

Panorama , Prah a 1992, 456 S., Karten und Abb. 

Da s Buch biete t eine sehr gute Zusammenfassun g generationenlan g erarbeitete n 
Wissens, von tschechische n un d deutsche n Autoren . Ein e Bibliographi e von 40 Seiten 
legt davon Zeugni s ab. Wenig, was ma n wirklich dringen d vermißt . Am eheste n noc h 
die vergleichend e Arbeit des Kunsthistoriker s Haral d Keller über die ostdeutsch e 
Kolonialstad t des 13. Jahrhundert s un d ihre südländische n Vorbilder . Keller hatt e im 
Jah r 1979 gezeigt, welchen Einflu ß namentlic h die französische n Stadtgründunge n des 
Landesausbau s aus dem 12.Jahrhunder t auf die Gründungsstädt e in Bayern , in 
Böhme n un d Schlesien im folgenden Jahrhunder t übten : die planmäßige n Straßen -
anlagen , der rechteckig e Marktplat z mit Laubengängen , oft unmittelba r identifizier t 
mit dem „deutsche n Wesen", ist im mittlere n Südwestfrankreic h entwickel t worde n 
un d läßt sich heut e noc h an eine r Touristenstraß e der „bastides " wiederfinden . Ein 
Grun d von vielen, ein handgreifliche r un d sichtbarer , für das europäisch e Verständni s 
der „agrarische n Revolution " auch in ihre n Einzelheiten , das sich so schwer durchset -
zen will ode r einpassen in die einzelne n Nationalgeschichten , besonder s in die deut -
sche. Im Bereich der Agrarorganisatio n ha t Pete r Erle n gerade einen andere n Beitra g 
zu einem solche n Vergleich geliefert, allerding s mi t französische n un d niederländi -
schen Beispielen im Hinblic k auf Ostpreußen . 

De r europäisch e Vergleich also, zu dem der Auto r mehrfac h ansetzt , hätt e noc h 
weiter getrieben werden können , aber als Synthes e besonder s aus deutsche n un d 
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tschechische n Arbeiten mu ß man das Buch loben . Meh r noch : Ma n mu ß hervor -
heben , daß hie r mi t seltene r Gründlichkei t die deutsch e Literatu r zum Them a vermit -
telt wurde , zumindes t die neuere . Juliu s Lippe n fehlt . Auch zeigt sich Hoffman n frei 
von bekannte n Ressentiment s über die deutsche n Ursprüng e des Städtewesen s der 
Kolonisationszeit , womi t bekanntlic h nich t die Geschicht e von Siedlungsagglomera -
tionen , also Städte n im Sinn der ältere n Gesellschaftsformen , begann . Waru m hätte n 
sonst fast alle die Städt e in Böhme n un d Mähre n aus dem Hochmittelalte r tschechisch e 
Namen ! 

Hoffmann s Betrachtun g greift auch sehr umsichti g nac h allen mögliche n Perspekti -
ven. Architektur , Ortsnamenkunde , Rechtsgeschicht e un d Archäologi e sind berück -
sichtigt , Fragestellunge n nac h dem Alltagsleben un d dem Frauendasei n werden ver-
folgt, die Mentalitä t des Stadtleben s ist in einem Kapite l über die städtisch e Kultu r 
zumindes t angesprochen . Da s Prage r Vorherrschaftsstrebe n um 1310 un d noc h ein-
ma l hunder t Jahr e späte r mi t gewandeltem , nu n vorherrschen d tschechische m Perso -
nenbestan d un d Argumentationspotentia l bei gleichzeitige r Akzentuierun g des tsche -
chische n Nationalbewußtsein s im Rahme n der hussitische n Revolutio n hätt e sich frei-
lich konkrete r zeigen lassen. Den n auch der Begriff eine r „böhmischen " Stad t -  Mäh -
ren , wie immer , im stillen eingeschlosse n - müßt e nac h auße n wie nac h innen , also in 
der Funktio n innerhal b der böhmische n Lände r wie im europäische n Vergleich -
besonder s betrachte t werden : Kleinstädte , wie etwa das alte Auscha/Úště k , alte Ver-
waltungszentre n mit begrenzte n Verkehrs- un d Handelsfunktionen , wie Eger/Che b 
ode r Leitmeritz/Litoměřice , Bergstädte , dene n Hoffman n nu r gemeinsa m mit Bade-
städte n zehn Seiten , aber eine informativ e Kart e widme t -  un d eben die Residenzstädt e 
mi t weiterreichende n Ambitionen , Olmütz , Brunn , vor allem Prag , das allein euro -
päische s Nivea u des alten „Großbürgertums " erreichte , wie in Deutschlan d Köln , 
Frankfurt , Regensburg , Nürnberg , Augsburg zu verschiedene n Zeiten , Breslau, 
Lübeck , Lüneburg , Leipzig ode r Hambur g - meh r kaum . Da s hätt e die besondere n 
Beziehunge n mittelalterliche r Bürgerlichkei t noc h deutliche r gemach t un d der 
Erkenntni s ihre r Stratigraphi e genützt . Aber das ist vielleicht schon eine Perspektive , 
die ma n dan k Hoffmann s Bilanzierun g um so leichte r ansteuer n kann . 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

Claretus: Ptačí zahrádka [Der Vogelgarten]. Aus dem lateinischen Original über-
setzt von Jana Nech utová. 

Petrov , Brno 1991, 106 S. 

Es wirkt wie ein Kinderbuc h un d mag auch seine kleinen Leser finden . Dennoc h 
handel t es sich um ernsthaft e Philologenarbeit . Magiste r Bartholomäu s von Chlumec , 
genann t Claretu s (f 1369/70) , wahrscheinlic h Schulmeiste r an der Domschul e von 
St. Veit in Prag , ist jedenfalls eine r der interessanteste n böhmische n Autore n aus dem 
Zeitalte r Karls IV. Seine enzyklopädische n Arbeiten , teils von ihm verfaßt, teils von 
einem Kreis Gleichgesinnte r zusammengetrage n un d von ihm gewissermaßen „redi -
giert", zeigen originellen Umgan g mit dem Überlieferungsschat z seiner Zei t un d ein 
aktives Verhältni s zum zeitgenössische n Bildungsbegriff, der bekanntlic h großenteil s 
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dem Sammel n von Gelehrsamkei t galt. Sein „Physiologus" , auf den Spure n eine r 
bekannte n mittellateinische n Tradition , ist hier als Ptač í zahrádka , als „Vogelgarten" , 
in vergleichbar e tschechisch e Verse gebracht , wie ma n weiß, eine hoh e Kuns t der 
Übersetzung , gehandhab t von der Brünne r Mittellateineri n Jan a Nechutová . 

Fü r den Mediaeviste n bringt die nac h der einzigen erhaltene n Handschrif t geschaf-
fene Übersetzun g nich t nu r das tradiert e Sachwissen der Zeit , sonder n auch seine Ein -
ordnun g in ein allegorische s Weltverständni s mit moralische r Belehrun g un d theolo -
gischer Konsequenz . Da s alles ist in sachkundige m Tschechisc h vielleicht auch man -
chem gelehrte n Leser nähe r als die lateinisch e Editio n von Flajšhan s 1926/28 . In 
deutsche r Sprach e orientier t über den Auto r noc h imme r am besten A.Wesselsky 
1936: Klare t un d sein Glossator . Böhmisch e Volks- un d Mönchsmärche n im Mittel -
alter . Jan a Nechutov á ha t das Verdienst , dem Prage r Schulmeiste r noc h einma l neu e 
Schüle r zugeführ t zu habe n - nich t nu r kleine , sonder n auch große . Den n im Bereich 
einer neuverstandene n „Wahrhei t des Fiktiven " als Bestandtei l einer neue n Gesell -
schaftsgeschicht e ist der Magiste r Claretu s schlechterding s lehrreich . 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

Werner, Ernst: Jan Hus. Welt und Umwelt eines Prager Frühreformators. 

Verlag Herman n Böhlaus Nachfolger , Weimar 1991, 256 S. 

Erns t Werner , der Leipziger Mediaevis t aus der Schul e Eduar d Winters , übt e unte r 
seinen Kollegen in der marxistische n Welt eine eher seltene Profession . E r schrieb vor-
nehmlic h über Religionsgeschichte . Unte r den deutsche n Historiker n wiederum , 
diesseits un d jenseits, verdien t er besonder e Aufmerksamkeit , weil er sich dabe i auch 
mit den Hussite n befaßte , wie diesseits des Böhmerwalde s nu r wenige taten . Un d 
dabei schrieb er in einem Rau m von meh r als lOOjähriger Ignoran z namentlic h 
über das Kirchenverständni s Hussen s un d seiner Kollegen , ein Thema , das besonder s 
den deutsche n Kirchenhistoriker n dieser un d jener Konfessio n zu eine r eigenen 
Aufgabe hätte n gereiche n sollen, gründlicher , als etwa in Albert Hauck s Dogmen -
geschichte . Schließlic h legte der kürzlic h unverhoff t verstorben e Leipziger Emeritu s 
nu n eben jene Hus-Biographi e vor: Welt un d Umwelt . Auch dazu fehlen in der deut -
schen Wissenscchaft die Vorgaben , sieht ma n ab von einigen Studie n über Hu s un d 
Wiklif, über Hussen s Geleitsbrief , über Hu s im Urtei l der Deutsche n un d im Urtei l 
des Konstanze r Konzils . Di e großen Hus-Biographie n von Friedentha l ode r gar die 
von Melchio r Vischer sind Literatur , wohl auch gute, aber wissenschaftlich sind 
sie allenfalls an ältere n Urteile n orientiert . Dabe i aber hatt e die tschechisch e Fachwel t 
längst alles auf den Tisch gelegt: Di e Hus-Biographi e von Jan Sedlák, 1915, darf noc h 
imme r als Meisterwer k gelten , un d das Du o Václav Novotn ý un d Vlastimil Kýbal ha t 
in den zwanziger Jahre n eigentlic h noc h aufgearbeitet , was etwa offengeblieben wäre 
zu einem noc h imme r gültigen Hus-Porträ t nac h Leben un d Lehre . D a blieb selbst 
F.M . Barto š nu r meh r eine Füll e von zum Teil freilich wichtigen un d in das große 
Mosai k vieler andere r Einzelstudie n oft geradewegs endgülti g passende n Späne n un d 
Steinche n übrig, um alle die klassischen Fragestellunge n zu vollenden , die ma n der 
Gedankenwel t eines „Frühreformators " zumute n könnte . Deshal b ist auch sehr 
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unglücklich, wenn deutsche Kollegen heute noch etwa nach dem Verhältnis Hussens 
zu Augustinus, zu Bernhard von Clairvaux, zu Thomas von Aquin oder Marsilius von 
Padua nachfragen: Das alles hat die tschechische Forschung schon vor Jahrzehnten 
befriedigend und hinreichend geklärt, und auch die Editionslage verheißt nur mehr 
Nachträge. Allenfalls Hus als Rechtsdenker oder gar als Sozialphilosoph stand in den 
letzten Jahrzehnten noch einmal in tschechischen Arbeiten zur Debatte - aber danach 
fragen die deutschen Kollegen nicht einmal. 

So sei ihnen also zu allererst dieses gründliche und konzise Buch von Ernst Werner 
empfohlen. Auf 240 Seiten informiert es vorzüglich. Dazwischen setzt es sich auch mit 
der letzten, nicht runden, aber sehr forcierten Hus-Verteidigung auseinander, die uns 
1960 Paul de Vooght bescherte, ein opus respectabile, die engagierte Verteidigung 
eines Benediktiners für den Prager Ketzer, auch wenn man ihm, weder der Autor 
Werner noch sein Rezensent, in den wesentlichen Punkten nicht zustimmen kann. 

Wie sehr Ernst Werner in seinem Buch nach solchen wesentlichen Punkten griff, 
wird wahrscheinlich nur dem Sachkenner deutlich; allenfalls auch dem im deutschen 
Spätmittelalter Erfahrenen. Das Wesentliche ist eben Hussens Kirchenbegriff, und 
Werner zeigt ihn, in einer nicht gerade geschmeidigen, aber doch immer wieder von 
neuem um die rechte Deutung bemühten Auseinandersetzung. Er hat diesem Kern-
stück seines Buches und seiner Interpretation, dem vierten und fünften von sechs 
Kapiteln, einen historiographischen Rückblick vorangestellt, eine längere Einfüh-
rung über das zeitgenössische religiöse und politische „Unbehagen" und eine reforma-
torische Positionsbestimmung bis 1412. Diese drei Kapitel wird man gerade eben nur 
als Ausgangsposition gelten lassen. Jener Jan Hus, dem er damit bis zu seiner Vertrei-
bung vor dem Interdikt über Prag nach Südböhmen folgt; dessen Schriftverständnis er 
treffend vorführt und abhebt von Jacobellus von Mies, von Nikolaus von Dresden 
und von den Waldensern, die man manchmal unreflektiert in Hussens Nähe rückt, mit 
wechselnden Akzenten; dessen religiöses Selbstverständnis er klärt, und vor allem 
dessen Kirchenbegriff er vor Augen führt, jener Jan Hus mußte nach Konstanz gehen, 
weil er sich dementsprechend seinen Gönnern bei Hof und vornehmlich auch auf den 
böhmischen Hochadelssitzen verpflichtet hatte. Aber er konnte vor dem Konzil nicht 
bestehen. Denn jener Jan Hus vertrat eine „föderalistische Nationalkirche", wie Wer-
ner das nennt, auf politischem Feld, und ekklesiologisch eine unsichtbare Prädestio-
nationsgemeinschaft, aber weder nach Augustin noch nach Calvin, wie weniger Sach-
kundige als Ernst Werner mitunter meinen, sondern orientiert und bewährt an einer 
imitatio Christi. In einer solchen Gemeinschaft wollte Hus einen rechtschaffenen 
Papst wohl gelten lassen; aber für das wirkliche Haupt dieser Gemeinschaft hielt er 
allein Christus. So war auch sein Appell an Christus 1412 keine Rhetorik, sondern 
entsprang diesem Kirchenverständnis. Beim Konzil, das ihn zwei Jahre später eher 
unvermutet nach Konstanz einlud, fand dieses Kirchenverständnis keine Freunde. Die 
Reformeiferer dort, Jean Gerson aus Paris, die Kardinäle Pierre d'Ailly und Francesco 
Zaberalla, wollten eine Reform der sichtbaren, der überlieferten und der bei aller 
Entartung im Gremium von Papst und Kardinälen unfehlbaren Kirche. Mit ihnen 
wiederum konnte Hus sich nicht verständigen. 

Alles andere ist Beiwerk. Man kann es bei Werner lesen oder seinen Literaturhin-
weisen folgen. Die Tatsache, daß nun so ein Orientierungswerk vorliegt, mit diskuta-
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bien Aussagen im einzelnen , aber nac h meine r in Jahrzehnte n aus manche r Lektür e 
gereiften Überzeugun g mi t einem zwingende n Akzent im Ganze n mag Historiker n 
un d Theologe n fortan zur Orientierun g dienen . 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

Brock, Peter: Folk Cultures and Little Peoples: Aspects of National Awakening in 
East Central Europe. 

East Europea n Quarterly , Boulder 1992, VI +  210 S. (East Europea n Monograph s 346). 

De r Band enthäl t den Nachdruc k von sechs zuers t in den Jahre n 1968-1976 erschie -
nene n Beiträgen . Broc k ha t sie redaktionel l überarbeitet , Wiederholunge n heraus -
gestriche n un d die Zitierweis e vereinheitlicht . Wenige neuer e Publikatione n ha t er in 
den Anmerkunge n nachgetragen : „I n generál , I believe my conclusion s still hold " 
(S.VI) . Zwei Beiträge über „Zoria n Dol§g a Chodakowsk i and th e Discover y of 
Folklife " un d „Gent e Ruthenu s nation e Polonus : Th e Case of Ivan Vahylevych" 
betreffen Ukraine r bzw. das polnisch-ukrainisch e Verhältni s in der Anfangsphase der 
moderne n ukrainische n Nationsbildun g (bei Vahylevyč in Galizien) , ein weitere r 
„Florja n Cenöv a and th e Kashu b Question" , die dre i Beiträge des zweiten Teils die 
sorbische „national e Wiedergeburt" : „Ja n Pet r Jorda n and th e Shapin g of Lusitia n 
Serb Nationalism " (der ursprünglich e Tite l „J.P . Jordan' s Role in th e Nationa l 
Awakening of th e Lusatia n Serbs" schein t mir korrekte r gewesen zu sein) , „Ja n Erns t 
Smole r and th e Czec h and Slovák Awakeners" un d „Smoler' s Ide a of Nationality" . 

Broc k beschreib t Jordan s Biographi e bis zum Slawenkongre ß 1848. Danac h 
lebte der sorbische Erwecke r bis 1860 in Prag , späte r bis zu seinem Tod e 1898 in Wien. 
Seit seiner Gymnasialzei t un d seinem Studiu m in Pra g war Jorda n (1818-1891) , 
Anhänge r der „Slawische n Wechselseitigkeit" , vor allem der tschechische n Wieder-
geburt verbunden , un d gerade sein Briefwechsel mi t Hank a zeigt die Problem e eine r 
sorbische n nationale n Identität . Sein Altersgenosse Smole r (1816-1884) , im Unter -
schied zum Katholike n Jorda n Angehörige r der protestantische n Mehrhei t der Sor-
ben , gründet e 1845 die „Mačic a Serbska". Mi t den tschechische n un d den slowaki-
schen „Erweckern " führt e er umfangreich e Korrespondenz , die Broc k unte r dem 
Aspekt der „Slawische n Wechselseitigkeit " hier zusammenfaßt . Smoler s Nationali -
tätsauffassun g gründet e sich, auch mangel s Alternativen , auf das Konzep t der Sprach -
nation . 

Ausgangspunk t Brock s ist die Biographi e jeweils führende r „Erwecker" , un d er 
verfolgt vor allem die philologisch-volkskundliche n Aktivitäten un d die slawischen 
Kontakt e der Phase , die Mirosla v Hroc h (Di e Vorkämpfe r der nationale n Bewegung 
bei den kleinen Völkern Europas . Prah a 1968) als „Gelehrtenpatriotismus " beschrie -
ben hat . Da s sozialhistorisch e Momen t fehlt in Brock s Untersuchungen . Sie ermög -
lichen auch nac h zwei Jahrzehnte n den Einstie g in die geistesgeschichtlich-philologi -
sche Problemati k der „Wiedergeburten " von Kaschube n un d Sorben , letzter e über 
Kontakt e un d Korrespondenze n hinau s durchau s von Interess e aus der tschechische n 
Perspektive . „Ha t es Sinn , Aufsatzsammlunge n eines Autor s zu drucken? " ha t Hors t 
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Rohling (Publikationsformen als verbindendes Element buch- und einzelwissen-
schaftlicher Forschung an slavischen Beispielen. Frankfurt/M. 1992) jüngst gefragt. 
Der psychologische Zugang zum Thema ist in jedem Fall bei einem solchen Sammel-
band anders als bei aneinandergereihten Aufsatzkopien. Nur vermißt man hier eine 
Summe, vor allem eine Einordnung der in den hier behandelten fünf Biographien 
gespiegelten Entwicklungen in die Ergebnisse der Diskussionen um die Nations-
bildung der - im Falle der Ukrainer nicht quantitativ - „kleinen" Völker seit Hroch, 
dessen Namen man in Text und Register vergebens sucht. 

Herne W o l f g a n g K e s s l e r 

Rumpier, Helmut (Hrsg.): Innere Staatsbildung und gesellschaftliche Modernisie-
rung in Österreich und Deutschland 1867/71—1914. 

Verlag für Geschichte und Politik, Wien/R. Oldenbourg, München 1991, 288 S. 

Deutsche und österreichische Geschichtsforscher haben lange Zeit gemeinsame 
Wege beschritten. In jeder Epoche bestand ein enger Kontakt zwischen den Gelehrten 
des deutschen Sprachraumes, und trotzdem hat die territoriale Entwicklung, das Aus-
einanderleben durch den verhängnisvollen Dualismus zwischen Preußen und Öster-
reich Denken und politisches Urteil in auffälliger Weise beeinflußt. Die Gründung des 
Deutschen Reiches 1871 und Österreichs erzwungener Austritt aus dem Territorium 
des Bismarckstaates, schließlich der Wandel in der Gesinnungsbildung und im Staats-
bewußtsein trugen dazu bei, die engen Beziehungen zu lockern und den politischen 
Horizont nur auf die eigene Staatlichkeit zu konzentrieren. Trotz des Zweibundes 
von 1879 ließ das Interesse beider Partner aneinander merklich nach, und man muß 
mit Recht annehmen, daß die Verbündeten über die Innenpolitik des jeweils anderen 
Staates nur wenig Bescheid wußten. In dem zu besprechenden Vortragsband stehen 
Gesellschaft und Wirtschaft, Parteienentwicklung in den politischen Lagern und die 
Grundelemente der Bürokratie im Mittelpunkt der Forschung. 

Horst Haselsteiner setzt sich mit der Nationalitätenfrage in Österreich-Ungarn und 
den Ansätzen zu einem föderalen Umbau der Monarchie auseinander. Diese hat es 
zweifellos gegeben und ebenso Pläne hierzu in beachtlichem Ausmaß, auch hatte die 
nationale Gleichberechtigung der Völker Cisleithaniens ein erhebliches Niveau 
erreicht. Trotzdem wird man dem Verfasser zustimmen müssen, daß die in nationale 
Streitigkeiten investierten Energien auf anderen Gebieten hätten nutzbringender 
angewendet werden können. Gerald Stourzh analysiert den komplizierten Reichs-
aufbau der Doppelmonarchie, er befaßt sich namentlich mit den einzelnen Bezeich-
nungen für den Gesamtstaat sowie für den cisleithanischen und den transleithanischen 
Reichsteil. Ebenso geht er auf die Konflikte im Zusammenhang mit den Ausgleichs-
verhandlungen ein und erörtert die Grundanliegen, die Österreichs politische Öffent-
lichkeit hinsichtlich der Autonomie der einzelnen Völkerschaften bewegten. Die Rea-
lisierung der nationalen Autonomie (nach 1918) zersprengte den multinationalen Staat 
und bereitete der Idealvorstellung Karl Renners vom demokratischen Bundesstaat 
Österreich ein Ende. 

Die differente Entwicklung des Föderalismus im Deutschen Reich, aus dem Gegen-
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satz zum Habsburgerreich hervorgegangen, behandelt Hans Boldt und nimmt dabei 
Bezug auf die Verfassungsfragen des Bismarckreichs, dessen unitarische Komponen-
ten er charakterisiert. Die föderativen Elemente im Staatsaufbau des neuen Reiches 
trugen, wie dargelegt wird, ebenso zur Hegemonie Preußens bei, obwohl dieses nur 
über 17 Stimmen im Bundesrat verfügte, also nur über ein Vetorecht bei Verfassungs-
änderungen. Der Föderalismus im Deutschen Reich wird mehr und mehr durch die 
Zentralisierung der Reichsbürokratie verdrängt, und dies wirkt sich auch auf den 
Bundesrat aus. Der Verfasser setzt sich mit den Grundproblemen der Verfassung des 
Deutschen Kaiserreiches auseinander. Die Entstehung des nunmehr überholten Föde-
ralismus war auf den Einfluß Österreichs zurückzuführen. 

Wolfgang Hardtwig kennzeichnet das 1871 entstandene Deutsche Reich in seiner 
gesellschaftlichen Gliederung und betont, daß man keineswegs so einfach auf ein 
einheitliches Staatsbewußtsein und eine homogene Staatsgesinnung schließen kann. 
Gesellschaftliche Schichtung und Parteitendenzen, aber auch dynastische Traditionen 
beeinflußten in großem Maße den Charakter und die Symbolik des Bismarckreiches, 
wobei man sagen muß, daß sich der borussisch-wilhelminische Einfluß bis 1914 mehr 
und mehr durchsetzte. 

Auf Gesellschaft und Wirtschaft in Österreich geht die sehr instruktive Abhandlung 
Ernst Bruckmüllers ein, deren Ausgangspunkt in einer Darstellung der bürgerlichen 
Welt der Monarchie nach den Josefinischen Reformen liegt. Die Ausgestaltung des 
Mittelstandes während des Vormärz wird als die Ära der Bourgeoisie in ihrer kulti-
viertesten Form dargeboten. Aus ihr geht dann die Epoche der Industrialisierung her-
vor, deren Auswirkungen in der Urbanisierung und in den Migrationsbewegungen zu 
beobachten sind. Die nationale Einstellung des damaligen Mittelstandes tendierte 
meist in Richtung eines deutschösterreichischen Patriotismus, und man steht den 
autonomen Bestrebungen der Slawen mit Reserve gegenüber. Die deutschösterreichi-
sche Bourgeoisie mit ihren wirtschaftlichen, juristischen und staatlichen Reformen im 
Sinne eines Zentralismus hat dem österreichischen Kaiserstaat den einzig möglichen 
Weg zu einem liberalen Konstitutionalismus gewiesen. Die Tatsache, daß die deutsch-
böhmischen Liberalen und ihre damals hochangesehenen Führer wie Schmerling, Ple-
ner und Herbst eine bedeutende Rolle spielten, hätte noch mehr hervorgehoben wer-
den können. 

Herbert Matis erörtert auf Grundlage von Tabellen und Diagrammen die unter-
schiedlichen Formen des wirtschaftlichen Wachstums in den einzelnen Kronländern, 
deren disparate Entwicklung von dem Fortschritt des Industrialisierungsprozesses, 
von den geographischen Verhältnissen und den Wanderungsbewegungen der Bevöl-
kerung bestimmt war. Daß die Politik in dieser Ära einen maßgeblichen Einfluß auf 
die Wirtschaft ausübte, darf man aus dem Scheitern verschiedener Konzeptionen ent-
nehmen. Den Zusammenbruch der Monarchie führt der Verfasser auf die Tatsache 
zurück, daß es unmöglich war, eine alle Nationen befriedigende Lösung des öster-
reichischen Staats- und Reichsproblems zu finden. 

Margarete Grandner entwirft ein sorgfältig ausgearbeitetes Bild von der Sozialpoli-
tik in Cisleithanien, an deren Projekten und erfolgreichen gesetzlichen Maßnahmen 
viele bedeutende Politiker beteiligt waren. Die divergierenden Auffassungen der ein-
zelnen Parteirichtungen werden für die unterschiedlichen Phasen der Regierungspol i -
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tik gut herausgearbeitet. Gebührende Erwähnung finden auch die Gesetzesanträge 
Baernreithers und Steinbachs während der letzten Zeit der staatlichen Sozialpolitik. 

Über die Verbandsforschung im Deutschen Reich nach 1871 berichtet Hans-Peter 
Ullmann und stellt die einzelnen Verbandstypen in ihrer geschichtlichen Entwicklung 
- auch in ihrer Verbindung mit den Problemen der deutschen Einigung - dar. Die 
deutsche Forschung hat sich mit dem Gebiet der wirtschaftlichen Verbände und ihrer 
Dachorganisationen viel intensiver beschäftigt als die österreichische. 

Hinsichtlich der Unternehmensgeschichte der beiden Großmächte arbeitet Klaus 
Tenfelde in einer Abhandlung „Unternehmer in Deutschland und Österreich" 
wesentliche Unterschiede heraus und erwähnt auch die Zuwanderung der Industriel-
len aus dem Deutschen Reich. Zu bemerken wäre, daß der Schwerpunkt der Dar-
legungen über Österreich nur auf dem heutigen Gebiete der Republik liegt. Die Sude-
tenländer, einst eine der führenden Industrielandschaften der Monarchie, treten daher 
in den Hintergrund. 

Jürgen Reulecke behandelt die Tendenzen im Rahmen von „Sozialpolitik und 
Sozialreform im Deutschen Reich" und stellt die bürgerlich orientierten Auffassungen 
der Vertreter des Vereins für Sozialpolitik in der Epoche der Kathedersozialisten den 
Bestrebungen der kommunalen Sozialpolitik gegenüber. Dieser Gegensatz hat bis 
heute nichts von seiner Wirksamkeit verloren, es sind jedoch, wie der Verfasser aus-
führt, drei Elemente, aus denen der heutige Sozialstaat entstanden ist: Sozialpflichtig-
keit des Staates, bürgerliche Sozialreform und der Forderungskatalog der Arbeiter-
bewegung. 

Hubert Lengauer setzt sich mit der Literatur der franzisko-josephinischen Epoche 
Österreichs auseinander, einer Dichtkunst, die gleichsam Spiegelbild einer zwischen 
Historismus und Moderne schwankenden Gesellschaft gewesen ist. 

Waltraud Heindl charakterisiert Ansehen und Mentalität der österreichischen 
Bürokratie, die sich trotz gewisser Schwächen in der Bevölkerung einer beachtens-
werten Reputation erfreute. Wohl erst seit den Badeniwirren griff die nationale Politi-
sierung in größerem Maße auf die Bürokratie über. 

Ernst Hanisch befaßt sich mit der Situation der politischen Parteien Österreichs 
während der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts und charakterisiert sie auch über 
die Einführung des allgemein Wahlrechts hinaus. Im Mittelpunkt der Darstellung ste-
hen die Sozialdemokraten und die Christlichsozialen. Da der Stand der Forschung 
über die Deutschnationalen noch lückenhaft ist, war in dieser Hinsicht nicht viel 
Neues zu finden. 

Rudolf Vierhaus bietet einen sehr ansprechenden Überblick über den Aufstieg der 
Wissenschaften in Deutschland, man hätte auch von österreichischer Seite eine ähn-
liche Darstellung erwartet. 

Im Abschnitt „Der Blick aufeinander" entwirft Wolfgang J. Mommsen ein sach-
kundiges Bild von der Einstellung der Führungsschichten des deutschen Kaiserreiches 
zu Österreich-Ungarn, in dem auch die schwierige Situation der Deutschösterreicher 
richtig eingeschätzt wird. 

Helmut Rumpier versteht es, die zwiespältige Haltung der Deutschösterreicher 
gegenüber dem neu entstandenen deutschen Nationalstaat anhand von historisch 
fundierten Zitaten sehr gut zu kennzeichnen. 
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Die unter der Leitung von Fritz Fellner abgehaltene Diskussion bildet den Ab-
schluß des zeitgeschichtlich bemerkenswerten Bandes. Obwohl es nicht Gegen-
stand der Untersuchung war, hätte ein Hinweis auf die außenpolitischen Zusammen-
hänge an manchen Stellen zum Verständnis der Situation beigetragen. 

Fürth H a r a l d B a c h m a n n 

Rauscher, Walter: Zwischen Berlin und St.Petersburg. Die österreichisch-ungari-
sche Außenpolitik unter Gustav Graf Kálnoky, 1881-1895. 

Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1993, 248 S. 

The Austro-Hungarian Empire was well served by its foreign ministers. Men like 
Andrássy, Haymerle, and Goluchowski were the foreign policy stars of the monarchy 
and of the Emperor. One of these was Gustav Count Kálnoky who was foreign mini-
ster for nearly fourteen years from 1881 to 1895, that is for longer than any other 
holder of that office. For most of this time, that is from 1879 to 1893, the head of the 
Austrian government was Eduard Count Taaffe. Dr. Walter Rauscher's study of 
Kálnoky is valuable and important and fills a gap in our knowledge. 

Rauscher goes far to explain the political activity of a man, of whom little was 
known at the time of his appointment. He begins his first chapter with a quotation 
from the Neuer Freie Presse of 23 November 1881: „Das aber ist das Charakteristi-
sche, das spezifisch Österreichische an seiner [Kálnokys] Ernennung, daß man nichts 
von ihm weiß [...] Er tritt in das Ministerium wie eine Jungfrau in die Ehe; man 
möchte ihn eine politische Unschuld nennen [ . . . ]" (p. 11). 

This is nice, although one would hardly accuse a man of political virginity who had 
been ambassador to St. Petersburg and a major generál! The problém, of course is, that 
little is known about the private life an character of Kálnoky, and Rauscher does little 
to dispel our ignorance of a man to whom he refers to as a „besonders privat - ver-
schlossenen Mann, der vor allen durch seine Arbeit lebte", (p.9). Rauscher blames the 
destruction of Kalnoky's personal papers for this Omission. However, a man's cha-
racter is betrayed by his actions. Thus, the reorganisation of the Foreign Ministry 
which is critically described by Helmut Rumpier in his chapter in volume 6/1 of Die 
Habsburgermonarchie 1848-1918, (pp. 76-80) shows at the very least the authorita-
rian aspects of his character, a fact also noted by Rauscher. And so, indeed, does Rau-
scher's description of Kalnoky's relations with the ambassadors and ministers ac-
credited to Vienna (pp. 27-28). 

The keytoKalnoky'spolicy was his realisation that Austria-Hungary,whosemilitary 
potential was second to that of Germany and Russia, required for its well-being close 
relations with these powers. It also required close contact with Italy and Britain, both 
important Mediterranean powers, although there was a world of dif f erence between the 
Austro-Hungarian contacts with Rome to those with London. Finally it also implied 
an offensive policy towards the Balkan States. Although Austria-Hungary may have 
been a „Großmacht zweiten Ranges", (p.29) it did not appear as such to the rulers of 
Serbia, Romania or Bulgaria. In any case, Kalnoky's policy was successful, even if it 
was based on the unattractive doctrine that the peoples of the Balkans licked the 
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han d which beat them . Ther e was, indeed , a shockin g sharpnes s abou t Kalnoky' s 
comments , which ma y indicat e bot h weakness and insecurit y of his pesonalit y as of 
th e Habsbur g statě . 

Th e difficulty was tha t th e Bismarckia n systém, after th e creatio n of th e Germa n 
Reic h require d stability in internationa l relations . Th e Habsbur g statě require d such 
stability too , bu t it was difficult to achieve it in south-easter n Europ e because of th e con -
flict with Russia to fill th e politica l vacuum create d by th e declin e of Ottoma n power . 
Thi s Balkan systém was furthe r destabilised by th e relationshi p of the Romanian s and 
Serbs toward s thei r co-national s within th e Monarchy . Th e unificatio n of Bulgaria 
with Easter n Rumelia , th e defeat of th e Serbs at th e battl e of Slivnica, th e dependenc e 
of Mila n of Serbia on th e Habsbur g statě , th e succession to th e Bulgarian thron e of 
Ferdinan d of Saxe-Coburg-Koháry , were all th e inevitable consequence s of Balkan 
politic s in th e perio d of declin e of Otoma n power . 

Trouble s were no t confine d to th e Balkans . While th e Monarch y neede d th e Medi -
terranea n power of Ital y and of Britain on its side, it had n o wish to be involved in such 
conflict s as th e French-Italia n quarre l over Tunisia . 

Kalnoky' s single-minde d determinatio n to maintai n th e safety of th e Habsbur g 
Monarch y togethe r whith his belief in th e danger s posed to all th e great power s by 
what he regarde d as th e evils of Pan-Slavism , republicanis m and internationa l socia-
lism were for a tim e successful. Hi s often panick y reactio n to these ,evils', illustrate s 
his perceptio n of th e underlyin g weakness of th e Habsbur g statě combine d perhap s 
with th e realisatio n tha t these were forces which could no t be exorcised by diplomati c 
dealings. Moreover , th e change s brough t abou t by Bismarck' s dismissal and th e crea-
tion of th e Franco-Russia n allianc e weakene d th e positio n of theMonarchy , especially as 
th e Tripl e Alliance of Germany , Ital y an d Austria-Hungar y was of insufficien t pro -
tectio n . Rausche r is correc t in arguin g tha t th e visit of five Russian war ships to Toulo n 
in Octobe r 1893 was seen by Kálnok y (an d also by th e Germa n government ) as a direc t 
threa t to th e Austro-Hungaria n positio n (pp . 192-193) . 

Kalnoky' s policie s were no w attacke d by th e Youn g Czech s and in particula r by th e 
Journalis t an d deput y Gusta v Eim in 1892; but defende d by th e Polish deputies . Such 
attack s were repeate d in 1893 by various Czec h deputies , amon g the m T. G . Masaryk . 
Indeed , the y were to continu e in th e next years two. Th e Czec h deputie s ma y háve 
weakene d Kalnoky' s position , but it was th e Hungaria n Oppositio n tha t brough t him 
down . Although Kalnoky' s family ancestr y was Hungarian , he was himsel f a membe r 
of th e Germa n nobilit y of Moravia . Th e fairly trivial visit of th e papa l nunci o to Hun -
gary and his condemnatio n of th e new Hungaria n marriag e law, involved Kálnok y in 
a conflic t with th e Hungaria n premié r Bánffy. Th e empero r accepte d his resignatio n 
in Ma y 1895. Kálnok y died thre e years later at th e early age of 66. Th e ma n who lived 
to work could no t survive th e idleness tha t retiremen t brought . 

Dr . Rauscher' s boo k is well documented . Although it does little to humanis e th e 
illusive Kálnok y it brings new insights int o th e policy of th e Monarch y and int o th e 
internationa l relation s of Europ e of a hundre d years ago. I t indicate s an d illustrate s 
very clearly th e limits of power posessed by the Habsbur g Monarchy . 

Londo n H a r r y H a n á k 
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Kural, Václav: Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém státě 
(1918-1938)  [Konflikt anstatt Gemeinschaft? Tschechen und Deutsche im tschecho-
slowakischen Staat (1918-1938)]. 

Nakladatelstv í R, Prah a 1993,271 S. 

Kura l stellt sich die Frage : „War die Entstehun g der Tschechoslowakische n Repu -
blik historisc h gerechtfertigt , un d wenn ja, wie ha t sich die tschechoslowakisch e Staat -
lichkei t bewährt? " 

Seit 1848 hatte n sich tschechisch e Politike r imme r wieder um die Föderalisierun g 
der Habsburgermonarchi e bemüht . Nac h 70 Jahre n vergeblicher Anläufe hatt e die 
Ide e der Föderalisierun g ihre Attraktivitä t verloren . Di e Gefah r eines deutsc h be-
herrschte n Mitteleuropa , verschärft durc h die kriegsbedingt e soziale No t zog den -
jenigen tschechische n Politiker n den Bode n unte r den Füße n weg, die noc h währen d 
des Erste n Weltkrieges für einen tschechisch-deutsche n Ausgleich innerhal b der 
Habsburgermonarchi e eintraten . Kura l komm t zu dem Schluß , daß der Erst e Welt-
krieg die Tscheche n vor die Alternativ e Großdeutschlan d ode r Aufteilun g Mitteleuro -
pas in kleine Staate n gestellt habe . 

Auf tschechische r Seite gab es Politiker , die sich dafür aussprachen , die Grenz e des 
neue n Staate s zwischen der historische n un d der deutsch-tschechische n Sprachgrenz e 
zu ziehen un d dami t die deutsch e Minderhei t innerhal b des Staate s zu verringern . Sol-
che nüchterne n Erwägunge n konnte n sich in der nationale n Hochstimmun g der ersten 
Nachkriegsjahr e nich t durchsetzen . Kurai s Annahme , daß die Absicht der Groß -
mächte , jede territorial e Erweiterun g Deutschland s zu verhindern , letztlic h auch 
ihre Positio n zu diesen Kompromi ß vorschlagen bestimmte , teile ich nicht . Schließlic h 
hätt e der Gewin n des Egerland s sowie einiger kleinere r Landzunge n keineswegs die 
gleichzeitigen territoriale n Verluste Deutschland s ausgeglichen . 

Nich t als Betrug , sonder n als „nich t zu End e gedacht " un d mißverständlic h 
bezeichne t Kura l Benešs Formulierun g im Memoire III  über das Schweize r Vorbild 
für den künftigen Staat . Als Reaktio n auf den Sezessionsversuc h der Sudetendeut -
schen un d mit der Angst vor seiner Wiederholun g erklär t er die Zurückweisun g sude-
tendeutsche r Vorschläge zur Föderalisierun g des Staate s un d den Ausschluß deutsche r 
Vertrete r von der Arbeit an der Verfassung. Deshal b auch hätte n Masary k un d Beneš 
in der Auseinandersetzun g mi t Kare l Kramá ř ihre Konzeptio n nu r zum Teil durch -
setzen können , nämlic h weder den deutsche n Landsmannministe r noc h die Zwei-
sprachigkei t Prags, die 2- 3 deutsche n Gau e ode r den Ran g der deutsche n als zweiter 
Landessprache . 

Im Zentru m der Darstellun g steh t die Frag e des Konflikt s bzw. der Zusammen -
arbei t zwischen Tscheche n un d Sudetendeutschen , d. h . des sudetendeutsche n „Nega -
tivismus" bzw. „Aktivismus " un d der entsprechende n Positione n auf tschechische r 
Seite . Kura l weist darau f hin , daß Ministerpräsiden t Vlastimil Tusa r 1920 den deut -
schen Sozialdemokrate n für den Fal l eines Eintritt s in die Regierun g die Errichtun g 
von Kreisen mit deutsche r Mehrhei t un d dami t meh r als Antoni n Svehla im Jahr e 1926 
angebote n hat . In der Ablehnun g des Sozialdemokrate n Josef Seliger sieht er eine 
erste , in der Zurückweisun g der deutsche n bürgerliche n Parteie n im Jahr e 1921, in die 
Regierun g einzutreten , eine zweite verpaßt e Chance . Ein e solche Gelegenhei t sollte 



512 Bohemia Band 35 (1994) 

sich besonders wegen des Widerstandes der Nationaldemokraten gegen Konzessionen 
an die Deutschen erst 1926 wieder bieten. Die Regierungsbeteiligung der deutschen 
Agrarier und Klerikalen war jedoch nur ein Nebenprodukt des Rechtsrucks in der 
tschechischen Politik und nicht Teil oder Ergebnis eines Ausgleichs zwischen Tsche-
chen und Sudetendeutschen. Svehla und Milan Hodža ließen damals nach Kurais 
Meinung die dritte Chance vorübergehen, einen Schritt vom National- zum Nationa-
litätenstaat zu machen. Die deutschen Aktivisten erreichten auf nationalpolitischer 
Ebene nicht nur nichts, sondern mußten sogar noch Verschlechterungen hinnehmen, 
wie die Bildung von Ländern mit nicht-deutscher Mehrheit statt von deutschen Krei-
sen. 

In einem Exkurs hat Kural eine „zehnjährige Bilanz" zusammengestellt, und zwar 
in bezug auf den Anteil der Deutschen an der Gesamtbevölkerung, den deutschen 
Kapital- und Grundbesitz, den Anteil der Deutschen an den Arbeitslosen sowie in 
bezug auf die Entwicklung der Selbstverwaltung, des Sprachenrechts und des Schul-
wesens. Er kommt zu dem Schluß, daß die Entwicklung in den ersten zehn Jahren zu 
einer „gewissen wenngleich nicht vollkommenen Koexistenz mit Hoffnung auf wei-
tere Verbesserung" geführt habe. 

Diese Aussicht wurde durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise zerstört, die mehr 
als doppelt so viele Sudetendeutsche wie Tschechen arbeitslos machte. Kural schließt 
sich Ferdinand Seibts Urteil an, daß „nicht der Umfang allein, [...] sondern auch die 
Dauer der Arbeitslosigkeit ein wichtiger Faktor der deutschen Staatsverdrossenheit" 
war1, zumal sich die reichsdeutsche Wirtschaft schneller erholte als die tschecho-
slowakische. 

Kural betont im Gegensatz zu früheren Darstellungen tschechischer Historiker die 
Diskontinuität zwischen der Führung der alten negativistischen Parteien und der 
Sudetendeutschen Heimatfront bzw. der Sudetendeutschen Partei. Ihre Wähler aller-
dings hofften auf eine ähnliche soziale und nationale Entwicklung wie im Deutschen 
Reich. Die „Jungaktivisten" konnten keine Erfolge vorweisen. Denn die tschechoslo-
wakische Regierung raffte sich zu keiner Wirtschaftshilfe für die Grenzgebiete auf. 
Eine Föderalisierung des Staates oder auch nur eine Kultur- und Schulautonomie in 
den deutschen Gebieten hätte ihre Anhänger sowie die tschechische Minderheit der 
Übermacht der SdP ausgeliefert. 

Bei der Analyse des Gegensatzes zwischen dem Kameradschaftsbund und dem 
nationalsozialistischen Flügel innerhalb der SdP folgt Kural im wesentlichen der Dar-
stellung Ronald M. Smelsers. Präsident Edvard Beneš und die Regierung konnten sich 
zu keiner entschiedenen Politik in der sudetendeutschen Frage durchringen: Weder 
versuchten sie, 1935 den autonomistischen Flügel der SdP durch das Angebot einer 
Regierungsbeteiligung gegen die Separatisten noch 1936 die „Aktivisten" durch tat-
sächliche Zugeständnisse gegen die SdP zu stärken. Die Reaktion der Regierung auf 
das bescheidene Reformprogramm der deutschen Aktivisten vom Januar 1937 war 
enttäuschend und diskreditierte die sudetendeutschen Demokraten. 

1 Se ib t , Ferdinand: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der 
Mitte Europas. München 1993, 326. 
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Kura l heb t die Beharrlichkei t hervor , mit der Tomá š G . Masary k un d Beneš an 
ihre r ursprüngliche n Konzeption , besonder s an der Dezentralisierun g festgehalten 
hätten , die den Deutsche n 2- 3 selbstverwaltete Kreise gewähren sollte. Dennoc h 
bleibt die Frage : Konnte n sie sich 18 Jahr e lang nich t durchsetzen , ode r räumte n sie 
dem tschechisch-deutsche n Ausgleich eben doc h keine Prioritä t ein un d ließen die 
Regierun g ,,fortwursteln" , wie Kura l die Politi k der Regierun g wiederhol t charak -
terisiert ? 

In den letzte n beiden Jahre n der Republi k stan d die Verteidigun g der Republi k 
gegen die nationalsozialistisch e Bedrohun g im Vordergrund . Di e tschechische n 
Linksparteie n un d die „Burg " differenzierte n zwischen Nazi-Deutschlan d un d der 
SdP auf der einen un d den deutsche n Demokrate n innerhal b un d außerhal b der Repu -
blik auf der andere n Seite . Soweit diese Asyl in der Tschechoslowake i suchten , konn -
ten sie auf finanziell e un d moralisch e Unterstützun g rechnen . Nac h dem Anschlu ß 
Österreich s entstan d eine außerparlamentarisch e Massenbewegun g gegen alle Kon -
zessionen an die SdP , die die Einhei t un d die demokratisch e Struktu r des Staate s 
gefährden könnten . De r „Petitionsausschu ß Wir bleiben treu " sammelt e über eine 
Millio n Unterschrifte n unte r seinen Aufruf zum Widerstand . In seinem Ständige n 
Ausschuß fande n diejenigen Gruppe n zusammen , die währen d der ersten Jahr e der 
deutsche n Besatzun g den Widerstan d fortsetze n sollten . 

Kura l komm t zu dem Schluß , daß die Gründun g der Tschechoslowake i zur 
„Schwächun g der mitteleuropäische n Stabilitä t un d Homogenität " gegenüber den 
Flügelmächte n beigetragen habe . Da s in Versailles geschaffene Mitteleurop a sei aber 
nich t nu r durc h seine innere n Schwächen , sonder n vor allem wegen des Verzicht s sei-
ner Garantiemächt e Frankreic h un d Englan d auf militärische n Widerstand , dessen 
Erfolgsaussichte n Kura l positiv beurteilt , zugrundegegangen . Diese m Verzich t sei 
auch die möglich e Umwandlun g der Tschechoslowake i vom „National" - in einen 
„Nationalitätenstaat " un d die Entwicklun g der Sudetendeutsche n zum „zweite n 
Staatsvolk" zum Opfer gefallen. 

Wie Jan Kře n in seinem Geleitwor t schreibt , fügen sich Kurais , Staněk s un d 
Křens 3 Werk zu einer Gesamtdarstellunn g der tschechisch-deutsche n Beziehunge n 
seit der Entstehun g der moderne n Nationen . Ein e Lück e gilt es allerding s noc h zu fül-
len, nämlic h die Zei t des Zweite n Weltkriegs; auch dies ha t sich Kura l vorgenommen . 
Am Manuskrip t seines Buche s hat er in den langen Jahre n des Berufsverbots , im Bau-
wagen der Wasserwerke, gearbeitet . In dieser Zei t war nich t nu r der Zugan g zu den 
Archiven versperrt , auch die Literatu r war den Dissidente n nu r zumTei l zugänglich . 
Da s Fehle n englisch- un d französischsprachige r Werke mach t sich besonder s in bezug 
auf die Schlußphas e bemerkbar . Wie Kurai s Werk zeigt, waren diese Jahr e jedoch 
produktiv ; sie führte n zu eine r Überprüfun g traditionelle r nationale r Positionen . 

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

2 S taněk , Tomáš : Odsun Němc ů z Československa 1945-1947 [Der Abschub der Deut -
schen aus der Tschechoslowakei] . Prah a 1991. 

3 K ř e n , Jan : Konfliktn í společenství . Češi a Němc i 1780-1918 [Konfliktgemeinschaft . 
Tscheche n und Deutsche] . Prah a 1990. 
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Ku klik , Jan: Sociální demokraté ve Druhé republice [Die Sozialdemokraten in der 
Zweiten Republik]. 

Univerzit a Karlova, Prah a 1992, 148 S. (Acta Universitati s Carolina e Philosophic a et Historic a 
Monographi a CXLII) . 

Nac h zahlreiche n Vorarbeite n seit den späten sechziger Jahre n ha t der Verfasser mi t 
dieser Untersuchun g eine zusammenfassend e Darstellun g der Geschicht e der tsche -
choslowakische n Sozialdemokrati e in der Zweite n Republi k vorgelegt, die -  genau im 
Detail , mit übersichtliche r Anordnun g des Stoffes un d klarer Argumentatio n -  eine 
souverän e Beherrschun g des Thema s erkenne n läßt . Di e wichtigsten Fragenkomplex e 
der Arbeit sind die gesellschaftlich-politisch e Krise der tschechische n Gesellschaf t 
nac h dem Münchene r Abkommen , die dami t verbunden e Diskussio n über die neu e 
Staats - un d Gesellschaftsideologie , die Neuordnun g des Parteienwesen s mi t der vor-
herrschende n Tendenz , den extreme n Pluralismu s der Erste n Republi k auf ein Zwei-
parteiensyste m zusammenzustreichen , die Auflösung der Tschechoslowakische n 
sozialdemokratische n Arbeiterparte i un d die Gründun g der (faktisch als Nachfolge -
organisatio n fungierenden ) Nationale n Parte i der Arbeit (Národní strana práce), die 
Entwicklun g der sozialdemokratische n un d sozialistische n Jugendorganisatione n im 
Rahme n der Nationale n Bewegung der arbeitende n Jugen d (Národní hnutí pracující 
mládeže) un d die Rolle linkssozialistisch-demokratische r Intellektuellenzirkel , die 
sich u. a. in der Arbeiterakademi e (Dělnická akademie)  organisierten . 

Kuklík folgt einem sich imme r deutliche r abzeichnende n historiographische n 
Trend , wenn er eingangs (S.7) die Frag e stellt, ob nich t bereit s mi t dem tiefen 
Umbruc h der Jahr e 1938-1939 die „Abenddämmerung " der tschechoslowakische n 
Demokrati e un d die Hinwendun g zu totalitäre n gesellschaftspolitische n Zielvorstel -
lungen begonne n habe , die im Februa r 1948 unte r kommunistische m Vorzeiche n kul-
minierten . Darau s ließe sich gewiß eine fruchtbar e Fragestellun g entwickeln , sieht 
ma n einma l davon ab, daß Kukliks Begriff von Totalitarismus , in dem recht e wie linke 
totalitär e Tendenze n zusammengeworfe n werden , im Grund e lediglich als eine Art 
negativ besetzte s appellative s Symbol fungiert un d von dahe r jedenfalls der Klärun g 
bedarf. Mi t dem Hinwei s Kukliks auf langfristige Entwicklungstendenze n wird eine 
zweite Frage noc h interessanter , die der Verfasser ebenfalls gleich zu Beginn (S. 7) auf-
wirft: In welchem Maß e war das konservativ-autoritäre , teils auch faschistoid einge-
färbte „roll-back " der Zweite n Republi k auf äußer e un d in welchem auf inner e Ein -
flüsse zurückzuführen ? Kuklik läßt anfangs keine n Zweifel daran , daß die innere n 
Voraussetzunge n un d Faktore n großes Gewich t hatten , seine gesamte Darstellun g 
gibt jedoch keine Antwor t auf die Frage , wo den n - im Blick auf eben diese innere n 
Bedingunge n - die strukturelle n Ursache n dafür lagen, daß sich in der tschechische n 
Gesellschaft , so schein t es, faktisch über Nach t ein fundamentale r Rechtsruc k vollzie-
hen konnte . Was vielmeh r in den Vordergrun d geschoben wird, sind die in Dutzende n 
vergleichbare r Untersuchunge n imme r wieder präsentierte n Argumente , die durc h 
stete Wiederholun g freilich auch nich t an Überzeugungskraf t gewinnen : Di e Auf-
lösun g demokratische r Strukture n in der Zweite n Republi k sei die Folge von Klein -
mut , Enttäuschung , Verzagtheit , kurzum : einer Art allgemeine r sozialmoralische r 
Malaise angesicht s des Schock s von Münche n gewesen, das Ergebni s von Anpassun g 
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un d taktische r Abschirmmanöve r in der Absicht, das Dritt e Reic h nich t zu provozie -
ren . Nu n mag dies alles eine Rolle gespielt haben , doc h ist die wesentlicher e Frage 
ganz sicher , wie es zu erkläre n ist, daß die extrem e Rechte , die vor 1938 unbestritte n 
nu r eine ephemer e Erscheinun g im tschechische n politische n Machtspektru m dar -
stellte , nac h 1938 Staa t un d Gesellschaf t von heut e auf morge n mühelo s vereinnahme n 
konnte . Unte r diesem Gesichtspunk t weiterführen d wäre dan n die (keine n tschechi -
schen Autore n interessierende ) Frage danach , ob nich t die organisatorisch-institutio -
nellen Strukture n der Erste n Republi k denkba r ungünstig e Voraussetzunge n für eine 
umfassend e politisch e Integratio n der demokratische n Kräfte boten 1 . Argumentier t 
ma n so wie Kuklik , wird außerde m die Schlußfolgerun g zwingend , daß Demokrati e 
in der Erste n Republi k nu r vermittelte n Charakte r hatte , inde m sie nämlic h als abhän -
gige Variable außenpolitische r Stabilitä t fungierte . 

Da ß Kuklik seinen Fragehorizon t im Blick auf die langfristigen innere n Vorausset-
zungen des Umbruch s von 1938-1939 durchau s bewußt einschränkt , führ t ihn mit 
einer gewissen Zwangsläufigkeit zu Apologetik un d arbiträre n methodische n Ent -
scheidungen . Hierz u gehöre n einma l die „beruhigenden " Hinweis e für den Leser, daß 
es in der Slowakei nac h 1938 mit der Demokrati e noc h meh r bergab gegangen sei als in 
den böhmische n Länder n (S. 75). Schlimme r wird's dan n schon , wenn bei der Darstel -
lun g des politische n Klima s der Zweite n Republi k das Them a des Antisemitismu s 
berühr t wird. Kuklik ha t sicherlic h recht , daß es unte r den tschechische n Sozialdemo -
krate n keine n rassistisch begründete n Antisemitismu s gegeben hat . Wenn er aber als 
Beispiel dafür , daß sich die National e Parte i der Arbeit „ehrenvol l mi t dem steigende n 
Druc k des zeitgenössische n Antisemitismus " auseinandergesetz t habe , einen Delegier -
ten der Parte i zitiert , der unte r dem Beifall des Gründungskongresse s der Nationale n 
Parte i der Arbeit erklärte , die jüdische Frag e sei eine „national e Frage " un d derjenige 
Jude , der „imme r ein treue s Mitglied unsere r Nation " gewesen sei, bleibe „für un s ein 
Tscheche " (S. 60-61) , kan n ma n sich des Eindruck s einer unreflektierte n un d in die-
sem Fal l dan n zynische n Betrachtungsweis e nich t erwehren : Diejenige n jüdische n 
Bürger der ČSR , die nac h dem Zweite n Weltkrieg aus der Emigratio n ode r dem Kon -
zentrationslage r wieder in ihre Heima t zurückkehrte n un d - weil sie die „falsche " 
Nationalitä t besaßen - gleich wieder auße r Lande s gejagt wurden , dürft e es wenig 
interessier t haben , ob sich die tschechische n Politike r un d Behörde n dabei auf niedrig e 
(rassistische ) ode r hehr e (nationale ) Gründ e beriefen . 

Kuklik möcht e für die Sozialdemokrate n in der Zweite n Republi k diejenigen Ele-
ment e der Zwischenkriegsrepubli k reklamieren , die -  tatsächlic h ode r vermeintlic h -
die demokratisch e Kontinuitä t der Parte i belegen. Andererseit s lehn t er -  un d da wird 
es dan n methodisc h höchs t fragwürdig - den Rückbezu g auf die Erst e Republi k dor t 
ab, wo dies, wie er glaubt, für die Analyse der Situatio n der sozialdemokratische n Par -
tei nich t „fruchtbar " sei (S. 58). So verwende t der Verfasser zum einen viel Müh e dar -
auf, die zahlreiche n Bekenntniss e der sozialdemokratische n Parteiführun g zu Masa -
ryk un d den „demokratischen , humanistische n un d aufklärerische n Traditionen " 

1 Vgl. dazu Pete r H e u m o s : Thesen zur sozialgeschichtliche n Dimensio n eines System-
zusammenbruchs : Das Beispiel der Ersten Tschechoslowakische n Republi k 1938/39 
(erschein t 1994 im Archiv für Sozialgeschichte) . 
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der Ersten Republik zusammenzutragen (S. 60 und passim), hält es dagegen aber nicht 
für ergiebig, das Programm der Nationalen Partei der Arbeit vom Dezember 1938 mit 
sozialdemokratischen Parteiprogrammen aus der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik zu vergleichen (S. 58). Kukliks Argument dabei ist, daß das Programm vom 
Dezember 1938 nicht als „authentischer Ausdruck des tatsächlichen Meinungsspek-
trums innerhalt der Partei" konzipiert wurde, da „taktische Rücksichten" (d.h. 
außenpolitische Rücksichten auf das Dritte Reich) eine „vorrangige Rolle spielten" 
(S.58). 

An dieser Stelle führte Kukliks grundsätzlich ja nur zu unterstützender Versuch, die 
durch die kommunistische Historiographie jahrzehntelang verketzterte Sozialdemo-
kratie in einer wichtigen Phase ihrer Entwicklung zu rehabilitieren, zweifellos in die 
Irre. Gegen die These, daß die Sozialdemokraten in der Zweiten Republik ihre „wah-
ren" Auffassungen kaschieren mußten, spricht die Tatsache, daß sich das Programm 
der Nationalen Partei der Arbeit vom Dezember 1938, das Kuklik ausführlich refe-
riert (S. 57ff.), nahtlos in die seit 1933 quer durch Europa zu beobachtende program-
matische Wende der (vielfach schon im Untergrund oder der Emigration operierenden) 
sozialdemokratischen Parteien einfügt. Zu dem Grundmuster dieser Umorientierung 
gehörten der Staat als „gelenkte" Demokratie", straffe gesellschaftliche Integration 
und Führungsinstanzen, Lenkung der Wirtschaft auf der Basis staatlichen, genossen-
schaftlichen und privaten Eigentums, dann ein großflächiges intermediäres Organisa-
tionssystem und eine Art überparteiliche Volksbewegung unter Abschwächung klas-
senkämpferischer Zielvorstellungen und Aktionen. Dies waren auch Elemente eines 
Gegenbildes, das bestimmt wurde durch den Verfall des parteienstaatlichen Parlamen-
tarismus in den dreißiger Jahren, durch Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosig-
keit und die Hypertrophie nationaler, ökonomischer und politischer Partikularinter-
essen gerade auch im östlichen Mitteleuropa. In der einen oder anderen Form taucht 
all dies im Programm der Nationalen Partei der Arbeit auf. 

Kukliks Untersuchung hinterläßt einen zwiespältigen Eindruck. Ein Muster an 
faktographischer Genauigkeit, ist sie im Konzeptionellen nicht unproblematisch. Die 
Fixierung auf vermeintlich nationalspezifische Entwicklungslinien und die Neigung, 
Traditionen imperativ Geltung zu verschaffen, deren Hinterfragung ein Riegel vor-
geschoben wird, kehren sich am Ende auch gegen die Vorzüge der Arbeit. 

München P e t e r H e u m o s 

Arndt, Veronika: Der zweite Präsident. Edvard Beneš - Biographische Skizze. 

Helmuth-Block-Verlag, Magdeburg o. J. [1993], 114 S. und Bildanhang. 

Edvard Beneš, seit 1918 Außenminister und seit 1935 zweiter Staatspräsident der 
Tschechoslowakei, gehört zu den am meisten umstrittenen Politikern des zwanzig-
sten Jahrhunderts; sein Lebenswerk reicht in fast jedes Problemfeld hinein, in dem die 
Tschechoslowakei eine Rolle gespielt hat, und zugleich ist von seiner Persönlichkeit 
nur wenig Faszinierendes bekannt. Es ist daher kein Zufall, daß noch niemand eine 
Biographie versucht hat, die über eine Skizze hinausgekommen wäre. 

Auch die Arbeit von Veronika Arndt ist eine solche Skizze, wie die Verfasserin 
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selbst das schmale Werk benennt. Sie zeigt den Lebensweg des späteren Politikers von 
seiner Jugend, über sein Studium auf dem Weg in die Politik, über die Höhe seines 
Wirkens als Zu- und Mitarbeiter von Tomáš G. Masaryk im Ersten Weltkrieg und in 
der Zeit der Ersten Republik, dann als Präsident im Lande und im Exil bis zu seiner 
Rolle in der letzten Phase der Machtübernahme der Kommunisten in Prag. Auf die-
sem langen Wege sind die Stationen seines Lebens die politischen Ereignisse, was zu 
einer knappen historischen Darstellung führen muß; was jedoch kaum behandelt 
wird, ist das Denken und Leben von Beneš selbst: Er hat zum einen kaum Selbstzeug-
nisse hinterlassen, die einen Blick über die von ihm selbst stilisierten Memoiren hinaus 
erlauben, zum anderen zeichnete er sich durch Fleiß und Effektivität, aber kaum 
durch „Weisheit, Güte oder gar Humor" aus (S. 108). 

Das Bild von Beneš, das unter diesen Umständen entsteht, kann also kaum Leucht-
kraft gewinnen; das eigentliche Dilemma des Bandes liegt aber auf einer anderen Ebene. 
Die Verfasserin berichtet ziemlich unkritisch die Ereignisse, jedoch mit einer Gesamt-
wertung, die die Schulung in der marxistischen Historiographie erkennen läßt. Die 
Auswahl westlicher Werke im Literaturverzeichnis ist kläglich (so vermißt man etwa 
die brilliante Studie von Hoensch1); englische Werke fehlen völlig. Auch in der Dar-
stellung schwingt manches alte Urteil nach (etwa in der Bewertung der Sowjetunion, 
sowohl was die Frage ihrer Anerkennung durch Prag betrifft, wie später im und nach 
dem Weltkrieg). Das reicht bis zu einer solch gewagten These, daß die Eröffnung der 
zweiten Front im Zweiten Weltkrieg von den westlichen Alliierten absichtlich 
hinausgeschoben worden sein soll, um „die Sowjettruppen im Kampf mit der deut-
schen Kriegsmaschinerie zu erschöpfen" (S. 73). Daß dann etwa die Abtretung der 
Karpatenukraine nur in einer Klammer erwähnt wird (S.85), paßt in die durch alte 
Schemata geprägte Darstellung. 

Auch der Erkenntniswert der Lektüre zur Persönlichkeit von Beneš bleibt relativ 
gering. Der Leser erfährt etwa zwölfmal, daß Beneš ein Meister des „Taktierens und 
Lavierens" gewesen sei; dafür wird aber Karl I. von Österreich als „Kaisersproß" 
(S.39) vorgestellt - das eben war er nicht, aber immerhin selbst der letzte Kaiser 
des Habsburger-Vielvölkerreiches. Das Gesamturteil spricht die Verfasserin mit 
dem zweitletzten Satz des Büchleins selbst: „Die Quellen, die bisher zur Verfügung 
standen, sind offenbar nicht ausreichend oder müssen noch einmal hinterfragt 
werden" (S. 108). 

Köln M a n f r e d A l e x a n d e r 

1 H o e n s c h , Jörg K.: Die „Burg" und das außenpolitische Kalkül. In: Die „Burg". Einfluß-
reiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš. Vorträge der Tagung des Collegium Caro-
linum in Bad Wiessee am Tegernsee vom 22. bis 25.November 1973. Hrsg. v. Karl Bosl. 
Bd. 2. München-Wien 1974, 31-57. 
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Landtagsreden zur bayerischen Vertriebenenpolitik 1946—1950. Hrsg. v. Monika 
Glettler. 

Sudetendeutsches Archiv, München 1993, 679 S. 

Der Band dokumentiert ein Stück bayerische Nachkriegsgeschichte, soweit das 
Einströmen von fast zwei Millionen deutschen Heimatvertriebenen und die dadurch 
für das Land entstandenen Schwierigkeiten einen Niederschlag im Bayerischen Land-
tag, sei es in Regierungserklärungen, sei es in Stellungnahmen, Erklärungen, Anträgen 
und Beschlüssen der Abgeordneten, gefunden haben. Vor allem geht es dabei um 
Unterbringung, Versorgung und schließlich Eingliederung eines Fünftels der Bevöl-
kerung. 

Das überwiegend bäuerlich geprägte Bayern hatte vor dem Zweiten Weltkrieg rund 
sieben Millionen Einwohner, 1948 waren es neun Millionen. Dabei hatten sich die 
großen Städte in Ruinenfelder verwandelt, Wohnraum und Arbeitsstätten waren in 
erheblichem Maß vernichtet. Am 26.2.1948 macht Wolfgangjaenicke, der bayerische 
Staatssekretär für das Flüchtlingswesen, folgende Angaben: 1,8 Millionen deutsche 
„Ausgewiesene" (damals sonst allgemein als „Flüchtlinge" bezeichnet), 357000 Aus-
länder (ehemalige nichtdeutsche Kriegsgefangene und Gastarbeiter sowie nichtdeut-
sche Flüchtlinge aus Südosteuropa), 328 000 bayerische Evakuierte und 292 000 aus 
nichtbayerischen Gebieten Evakuierte. Abgesehen von Hunderten von Grenz-, 
Regierungs-, Not- und Wohnlagern, hatte das Staatssekretariat seit dem 15.12.1945 
348 Anstalten errichtet: Krankenhäuser, Heime, Versehrtenheime, Entbindungs-
anstalten, Kinderbetreuungs- und Tuberkuloseheime. Die Lager waren jedoch, dar-
auf wird immer wieder hingewiesen, oft in einem bejammernswerten, menschen-
unwürdigen Zustand. Es waren allerdings z. B. von der Bevölkerung des Landkreises 
Sulzbach-Rosenberg 52,4 v. H . „Flüchtlinge", die in 1100 „Elendsquartieren" hausen 
mußten - bis zu sechzehn Personen in einem Raum. 

Ein halbes Jahr später, am 22.9.1948, klagt Staatssekretär Jaenicke über die Über-
belastung Bayerns durch Überbevölkerung, über den neuen erheblichen und anhal-
tenden Zustrom von Flüchtlingen, besonders aus der Tschechoslowakei, und über die 
schlimmen Auswirkungen der - von den Besatzungsmächten gemachten - Wäh-
rungsreform für die wirtschaftlich Schwachen, eben besonders für die Heimatvertrie-
benen. Die Zahl der in den Lagern Lebenden war wieder auf 62 000 gestiegen. So muß-
ten wegen der plötzlichen Überflutung mit Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei im 
Lager Fürth, das eine Kapazität von 1200 hatte, plötzlich 4000 Menschen unter-
gebracht werden, oder in Schalding, dem Auffanglager für Flüchtlinge aus dem Süd-
osten, statt 1400 rund 1900. Kein Deutscher, erklärt Jaenicke, würde es jedoch verste-
hen, wenn die tschechoslowakische Grenze für deutsche Flüchtlinge abgeriegelt 
würde, wie es die Besatzungsmacht angeordnet habe, Bayern jedoch National-
tschechen, die vor ihrem eigenen Regime flüchteten, Asyl gewähren müsse. 

Manchmal äußern sich Redner auch zur Vertreibung als solcher. So sagt der 
SPD-Abgeordnete Arno Erich Behrisch am 3.3.1948: „Gewiß, wir sind weit vom 
rechten Weg abgeirrt. Aber was 1945 in Ost- und Westpreußen, in Schlesien, in Böh-
men geschah, das zeigt uns, daß auch andere Völker imstande sind, die Barbaren-
invasion in eigener Sache zu erzeugen. Wenn man in Nürnberg zu Recht die Nazi-
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Verbreche r der Sklavenarbeit , der Zwangsverschleppun g un d der Verbreche n gegen 
die Menschlichkei t angeklagt hat , dan n habe n wir doc h das Gefühl , daß ein Teil von 
denen , die glauben , dor t jetzt als Richte r sitzen zu können , bei Aufruf jedes einzelne n 
Verbrechen s auch hätt e ,Hier! ' sagen können , weil sie auch an diesen Dinge n beteiligt 
waren. " (S. 72) 

Auffallend un d beeindrucken d ist, wie sich Abgeordnet e der CSU , SPD , FD P un d 
WAV, auch wenn sie keine Vertriebene n sind, für die Belange der Vertriebene n einset -
zen . So forder t der Landta g auf Antra g des FDP-Abgeordnete n Dr . Frit z Linnert , 
eines Nürnberge r Zahnarztes , die Staatsregierun g auf, sich mit der Militärregierun g 
ins Benehme n zu setzen , um eine international e Untersuchun g herbeizuführe n über 
die allgemein bekannte n Ausschreitunge n gegen die Deutsche n in der Tschecho -
slowakei, in Polen , Ungar n un d Jugoslawien , über dere n Ausweisung un d über das 
Schicksa l der noc h in diesen Länder n verbliebene n Deutschen . Einstimmi g beschließ t 
der Landta g am 26.8.1948 diesen Antrag . 

Di e Dokumentatio n ist gegliedert in bereichsübergreifend e Debatte n un d in Rede n 
zu einzelne n Schwerpunkten . Hie r werden behandel t die Ausgangslage der Deut -
schen im Osten , Rückkehrfragen , international e Hilfe , Zusammenarbei t der Staats -
regierun g mi t der Militärregierung , Verwaltung, Unterbringun g un d Wohnraum -
beschaffung , Verteilun g un d Umsiedlung , Lastenausgleich , Renten , Pensionen , 
Baudarlehen , Hilfe für Flüchtlingsbetriebe , Eingliederun g in den Arbeitsmarkt , all-
gemein e wirtschaftlich e Hilfe , Kultur . De r Anhan g biete t in einem tabellarische n 
Überblic k Regesten zu den einzelne n Rede n un d vereinzel t Verweise auf ander e the -
mengleich e Beiträge , weiter einen Personen - un d Ortsinde x sowie einige Dokumente , 
so das bayerisch e Flüchtlingsgeset z vom 19.2.1947, das als erstes deutsche s Flücht -
lingsgesetz Vorbild für die andere n gewesen ist, un d schließlich verschieden e Grafike n 
un d Karte n zu den Theme n des Buches . Dessen Schlu ß bilden Kurzbiografie n jener 
bayerische n Abgeordneten , dere n Beiträge im Landta g das Buch dokumentiert . 

Ottobrun n R u d o l f O h l b a u m 

Pecka,  Jindřich: Spontánní projevy Pražského jara 1968—1969 [Die spontanen 
Äußerungen des Prager Frühlings 1968-1969]. 

Doplněk- Verlag, Brno 1993, 294 S. (Pramen y k dějinám československé krize 1967-1970) . 

Da s ist keine Rezension , sonder n nu r eine persönlich e Meinungübe r ein Buch , das ich 
imme r wieder lesen un d meine n Kinder n hinterlasse n werde . Ich sprech e von einem 
Buch , das ich nich t rezensiere n kann , den n es betrifft zu schmerzhaf t den entscheiden -
den , dennoc h zu kurze n Abschnit t meine s Lebens , in dem ich , leider nu r ach t Monat e 
lang, wieder eine Hoffnun g habe n durfte . Im August 1968 aber habe n wir, die Gene -
ratio n des Prage r Frühlings , damal s nich t ganze vierzig Jahr e jung, nac h einem stürmi -
schen Frühlin g un d heiße n Sommer , unser e Hoffnun g für die Zukunf t aufgeben 
müssen . Di e Hoffnun g un d die Zukunf t wurde n un s geraubt ; nac h 1969 sind wir auf 
die grausamst e Art un d Weise für weitere 20 Jahr e arm geworden . Un d über ver-
lorene , aufgegebene ode r gestohlen e Hoffnunge n soll ma n lieber schweigen. Verges-
sen darf ma n sie aber nicht . Un d Jindřic h Peck a sammelt e gegen die Vergeßlichkei t der 
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Generatione n nac h un s -  diese Absicht kan n ich ihm mit ruhige m Gewissen unterstel -
len -  Witze, Sprüche , Gedicht e un d ironisch e Verse, Parole n un d satirisch e Texte 
über den Prage r Frühling , modern e Volksliteratu r gegen die Sowjets un d gegen die 
Okkupatio n der Tschechoslowake i im August 1968. Auf diese wunderliche , in 
Europ a einzigartige zeitgenössisch e politisch e Folklor e könne n wir stolz sein. 

Es werden sich aber bestimm t Kritike r finden , die im Sammelban d „Spontánn í pro -
jevy Pražskéh o jara 1968-1969" viele Ungenaugikeite n un d Fehlinterpretatione n 
suche n un d auch entdecke n werden . Un d Besserwisser aus der rechte n ode r erz-
konservative n Ecke werden dem Herausgebe r des Bande s un d auch dem Auto r (ode r 
den Autoren ) des Vorworte s un d der Einleitun g bestimm t vorwerfen, er hätt e (ode r 
sie hätten ) diesen ode r jenen Witz, Spruch , Parol e ode r Text aus der aufregende n Zei t 
des Prage r Frühling s 1968 un d aus dem traurige n Jah r des Scheitern s 1969 in böser 
Absicht ode r absichtlic h vergessen, in den Band aufzunehmen . Ich hör e scho n die 
Stimme n der ewigen Meckerer : I m Prinzi p -  werden sie behaupte n - ging es auch 
Jindřic h Peck a wieder einma l um Verbreitun g von Legenden , die die großen Verlierer 
des Prage r Frühlings , nenne n wir nu r Dubček , Svoboda , Smrkovský, Císař , nachträg -
lich, diesma l mi t Hilfe des in Böhme n so beliebte n Volkswitzes, in die Rolle n von 
Volkshelden erhebe n sollen. 

Fü r die Generatio n nac h mir , die den Prage r Frühlin g nich t erlebt un d bis zum bitte -
ren End e nich t durchgelitte n hat , mu ß nac h der Lektür e des Sammelbande s tatsächlic h 
der Eindruc k entstehen , die Kommunistisch e Parte i mi t Dubče k an der Spitze hätt e 
damal s im Jah r 1968 das ganze witzig-ironisch e Volk, wie ma n in Pra g sagt, „hinte r 
sich" gehabt . Di e Behauptun g stimmt : Mindesten s bis April 1969 stand das ganze 
Volk tatsächlic h geschlossen hinte r Dubče k un d hinte r der reformierte n KP . In die-
sem Zusammenhan g sei mir aber die skeptisch e Frag e erlaubt , auf die ich keine (wenig-
stens mich zufriedenstellende ) Antwor t habe : Stande n aber Dubče k un d seine Refor -
mer tatsächlic h bis zum bittere n End e des Prage r Frühling s „hinte r dem Volk" ? 

Di e letzt e Frag e werden sich nac h der Lektür e des Sammelbande s vor allem Ange-
hörige der jüngeren Generatio n stellen . Un d sie werden weiter fragen: Wie war das 
möglich , was ist End e des Jahre s 1969 geschehen , daß nac h einem so witzig-intelligen -
ten Aufstand des Geistes , der seinen Ausdruc k in eine r in Europ a bisher nie gekannte n 
Explosio n des volkstümliche n Witzes un d in brillante n satirische n Texten fand , nac h 
diesem Feuerwer k von Ironi e un d Phantasie , nac h dem großartig-spontane n Erlebni s 
der berauschende n Freiheit , die ganze Euphori e des Prage r Frühling s spätesten s am 
End e des Jahre s 1969 so schnel l erlosche n war ? Wer ha t damal s wen verlassen un d auf-
gegeben? Da s Volk seine Reforme r -  ode r die Reforme r ihr Volk? 

Ma n liest das köstlich e Buch voll beißende r Ironi e un d ech t böhmische n sanften 
Zynismus' , voll böhmisch-mährische r Klugheit , Schlauheit , ja Gerissenheit , voll 
erschrecken d schlechte r Prophezeiungen , die -  leider -  kur z nac h 1969 wahr wurden , 
un d ma n wird wieder einma l zurüc k in die Zei t der berauschende n Freihei t zwischen 
Janua r un d August 1968 versetzt . Aber: weil wir über die damalige Geschichte , die 
mich un d mein e Generatio n so schmerzlic h verletzte , heut e Bescheid wissen, weil die 
Wunde n des Jahre s 1968 un d 1969 noc h imme r nich t ganz geheilt sind, kan n ma n nich t 
lachen . Ma n schlägt das Buch verärgert un d beschäm t zu -  was alles habe n wir damal s 
in den Jahre n 1968 un d 1969 verloren ! -  un d mi t eine r Hoffnun g imme r wieder auf. 
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Un d man liest imme r noc h mit einem wild schlagende n Her z einen Teil aus unsere r 
traumatisierte n Geschichte , die uns imme r wieder gedemütig t hat . 

In Jindřic h Pecka s Sammelban d gibt es wirklich nicht s zum Lachen . Es ist ein trau -
riges Buch , das un s heut e belehrt : Mi t Hoh n un d mit Spott , mi t Witz un d mit Ironi e 
kan n ein durc h die Geschicht e betrogene r Mensc h ode r ein Volk seinen Schmer z lin-
dern , die Geschicht e an sich ist allerdings mi t diesen Mittel n allein nich t zu überliste n 
un d nich t zu meistern . 

Münche n O t a F i l i p 

Jedlička, Josef: České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi [Tschechische Typen 
oder Die Nachfrage nach unserem Helden]. 

Nakladatelstv í Franz e Kafky, Prah a 1992, 120 S. 

De r Band verein t elf ursprünglic h als Radio-Essay s vom Sende r „Freie s Europa " 
ausgestrahlt e kurze kulturkritisch e Studie n des 1990 verstorbene n Autors , dessen 
umfangreiche s belletristisches , literatur - un d kulturhistorische s Werk bisher nu r zu 
einem kleinere n Teil veröffentlich t wurde . Er porträtier t hieri n Repräsentante n der 
tschechische n Kulturszene , resp. Gestalte n ihre r Werke in rezeptionshistorische r 
Sicht als Spiegelbilder nationale r Selbstreflexion seit der Romantik . Von der These 
ausgehend , es habe der tschechische n Literatu r stets an wahrhaf t „großen " Helde n 
gemangelt , verfolgt er den wechselvollen Weg der Bildun g von Ersatz-Mythen , was 
schließlic h in Kare l Čapek s Darstellun g eines „normale n Lebens " mündet , das vom 
Gedanke n der Unmöglichkei t beherrsch t ist, sich in der realen Welt je richti g zu ent -
scheiden . 

Jedličk a schlägt einen weiten Bogen von der zwiespältigen Aufnahm e Mácha s als 
eines sich dem offiziellen Patriotismu s verweigernde n Individualiste n hin zum simpli-
fizierende n Geschichtsbil d Jiráseks, das selbst noc h von totalitäre n Regime n genutz t 
werden kann . Er beschreib t die Such e nac h eine r imaginäre n Idylle (Němcová) , die 
gleichwoh l an den Realitäte n einer zunächs t ländlic h geprägten , aber zunehmen d ver-
städterte n Gesellschf t scheiter t (Baar , Herrmann) . E r skizziert das Verlöschen 
„jugendliche n Feuers " (Šrámek ) im Widerstrei t zwischen Traditionalismu s un d Kos-
mopolitismu s (Zeyer) . Un d er konfrontier t das illustratorisch e Werk Alešs als Ver-
such eine r Erneuerun g echte r Volkskultur mit dem Defätismu s des Hašeksche n 
„Švejk", dessen rein materialistische r Überlebenswill e ihn gerade in Zeite n der Unter -
drückun g als „Nationalhelden " erscheine n läßt . 

Dami t greift Jedličk a im Rahme n eine r seit der tschechische n nationale n Wieder-
geburt imme r wieder geführte n Diskussio n um die national e Identitä t der Tscheche n 
Stereotyp e auf, die -  obgleich in den Grundzüge n bekann t -  hier dennoc h in einem 
neuen , bewußt widersprüchlic h gestaltete n Lich t erscheinen , un d als dere n Domi -
nant e sich der Typu s des scheiternde n hehre n Idealiste n erweist, der sich letztlic h mit 
einer kleinbürgerliche n Idylle begnügt . E r vertrit t eine Position , die auch ein wesent-
liches Momen t der tschechische n Pros a nac h 1968 bildet (Kundera , Šotola) . Ma n mag 
ihr gegenüber erheblich e Vorbehalt e haben , ja die Konstruktio n von „Volkscharakte -
ren " bereit s im Ansatz für verfehlt halten , un d ma n mag auch Jedlička s Argumen -
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tation in ihrer ob der Kürze notgedrungen die Sachverhalte vereinfachenden Art 
ebenso bemängeln wie die nicht immer zureichende Verwendung einschlägiger Fach-
literatur. Dennoch wird man aber nicht bestreiten können, daß er ein für viele Tsche-
chen gleichwohl ernstes Problem aktualisiert hat, wobei gerade sein geistreich-poin-
tiertes, zur Polemik herausforderndes Vorgehen das Buch zu einer höchst vergnüg-
lichen Lektüre macht. 

Freiburg i. Br. P e t e r D r e w s 
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W E A V I N G T O G E T H E R ART S 
A N D T H E N A T I O N A L M O V E M E N T : 

T H E MYT H O F B E D Ř I C H S M E T A N A , 
T H E " N A T I O N A L C O M P O S E R " 

Christopher P. Storck 

Bedřic h Smetan a (1824-1884 ) has always been looke d upo n as th e "nationa l com -
poser " of th e Czech s and th e "founde r of Czec h music" . But his place in th e collective 
memor y of his peopl e is th e result of th e nationa l movemen t having consistentl y claim-
ed Smetan a and his work to be theirs . Smetan a was deliberatel y mad e a symbol for 
Czec h cultur e no t being inferio r to tha t of th e established "Western " nations , and 
some of his works cam e to belon g amon g th e thing s held mos t dearly by th e whole 
nation . I t is tru e tha t Smetan a played a leadin g par t in fosterin g Czec h musica l life in 
Prague , and it is he to whom th e developmen t of th e nationa l musica l art owes im-
portan t impulses . However , it should no t be overlooke d tha t what he was striving 
at was, first and foremost , to succeed in artisti c as well as in financia l terms . In thi s 
respect , Smetan a fits completel y int o th e pictur e of th e pett y bourgeoi s with a certai n 
education , whom Mirosla v Hroc h and Jiří Kořalk a describe d as th e champion s of 
th e Czec h nationa l movement . 

M Y T H S A N D S Y M B O L S I N C Z E C H P H O T O G R A P H Y 

Pavel Scheufler 

Featurin g 53 photographs , thi s articl e undertake s to analýze th e role of myth s and 
Symbols in th e formin g proces s of th e moder n Czec h natio n as expressed in Photo -
graphie reproduetions . With myt h being understoo d as somethin g no t tied to a certai n 
time , th e objeet of th e stud y is mainl y picture s pertainin g to th e speeifieally nationa l 
them e and to generá l phenomen a of Europea n civilisation . Th e main emphasi s is 
placed on photograph s which were taken durin g th e perio d of th e Habsbur g monar -
chy. Som e motifs , however , as this stud y also shows, have persisted in a mor e or less 
transforme d way int o th e socialist period . Th e autho r first examine s th e myth s of 
th e birth of th e Czec h natio n and the n moves on to thos e tha t are tied to histori e fig-
ures, histori e places and to th e rulers . Anothe r poin t is th e moti f of th e flag. Th e myth s 
of rura l life and thos e of technolog y and progress do no t escape attentio n either . 
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" O U R H I S T O R Y " : C Z E C H A N D G E R M A N P A S T 
AS A M A T T E R O F I N T E R P R E T A T I O N 

In Marc h 1994, Collegiu m Carolinu m and th e Fran z Kafka Societ y of Pragu e coop -
eratively organize d a symposiu m unde r th e title : "Our History": Czech And Ger-
man Past as a Matter of Interpretation, which too k place in Prague . Th e proceeding s 
of thi s Conferenc e had as thei r startin g poin t a series of proposition s formulate d by th e 
Organizer s and commente d upon , at th e start of each consecutiv e stage of th e debatě , 
by specially appointe d member s of th e board . As th e argumen t was very intensiv e and 
animate d and had repercussion s tha t went far beyon d th e circle of expert s present , th e 
discussant s were offered th e opportunit y to presen t thei r contribution s on these pages 
as well. Thus , bot h th e theses tha t were ušed to start th e discussion and all th e con -
tribution s tha t reache d th e editor s in writte n form are reprinte d here . 



RÉSUMÉ S 

L A S Y M B I O S E D E L ' A R T E T D U M O U V E M E N T N A T I O N A L : 
L E M Y T H E D U « C O M P O S I T E U R N A T I O N A L » 

B E D Ř I C H S M E T A N A 

Christopher P. Storck 

Bedřic h Smetan a (1824-1884 ) est jusqu'ä aujourd'hu i reconn u comm e «composi -
teu r national » tchěqu e et comm e le «fondateu r de la musiqu e tchěque» . Mais la place 
qu'i l occup e dan s la conscienc e collective de sa nation , est du au fait que le mouvemen t 
nationa l revendiquai t pou r sa cause sa personn e et son ceuvre. Il a été délibérémen t 
érigé en symbole pou r que les Tchěque s soien t reconnu s culturellemen t comm e ayan t 
le mém e niveau que les nation s européenne s établies, et quelques-une s de ces ceuvres 
on t pris le charactěr e de monument s sacrés nationaux . En effet, Smetan a étai t un des 
inspirateur s les plus important s ďune vie musical e ä Pragu e et il a insufflé ä la musiqu e 
classique national e ďimportante s impulsions . Il ne faut cependan t pas négliger le fait 
que son activité étai t en premiér e ligne motivé e par le désir de réussite artistiqu e et celui 
ďavoir socialemen t un e sécurité . En ce sens, Smetan a correspondai t complětemen t au 
type du «petit bourgeoi s éduqué » qui s'efforce de grimpe r 1'échelle sociale, décri t par 
Mirosla v Hroc h et Jiř í Kořalk a comm e étan t porteu r du mouvemen t nationa l tchěque . 

S C I E N C E S E T P O L I T I Q U E : 
M O N T É E E T C H U T Ě D E L ' A C A D E M I E 

T C H É C O S L O V A Q U E D E S S C I E N C E S 

StanleyB.  Winters 

Dan s cet essai, l'auteu r analyse l'histoir e de 1'institutio n connu e souš le no m de 
ČSAV qui dan s les année s 1952-1992 se trouv a au centr e děla vie scientifiqu e tchěque . 
II décri t et analyse le développmen t de cett e institutio n (qu i avait été fondé e par le gou-
vernemen t communist e ä 1'exemple soviétique ) dan s son context e historique , c'est-a -
dire en rappor t avec l'histoir e de 1'Académi e tchěqu e des Science s et des Arts fondé e 
en 1890 ainsi qu'avec les troi s derniěre s année s post-communiste s de cett e institutio n 
avant qu'elle n'ai t été transformée , au cour s du processu s de désintégratio n de 1'Etat , 
en un e Academi e tchěqu e et un e Academi e slovaque des Sciences . L'analyse subtile de 
M . Winter s sur les continuité s et les transformation s dan s les évolution s institution -
nelles, personnelle s et scientifique s nou s perme t ďappréhende r souš un jour nouvea u 
le regime communist e en général . 
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MYTHE S E T SYMBOLE S D A N S LA P H O T O G R A P H I E 
T C H Ě Q U E 

Pavel Scheufler 

A l'aide de cinquante-troi s photographies , l'auteu r analyse le röle des mythe s et des 
symboles dan s le processu s d'emancipatio n de la natio n modern e tchěqu e au travers 
d'illustration s photographiques . Le myth e est ici appréhend é comm e un phénoměn e 
qui transcend e le temps . L'auteu r analyse surtou t les illustration s ayan t trai t ä la 
thématiqu e spécifique national e et aux point s de vue générau x de la civilisation 
européenne . L'auteu r s'appui e principalemen t sur les photographie s qui on t encor e 
été prises ä 1'époqu e de la monarchi e des Habsbourg . Mai s il montr e aussi que certain s 
motif s préci s se sont maintenu s sous un e apparenc e transformé e jusqu'a 1'époqu e 
socialiste . Comm e poin t de départ , l'auteu r choisi t des mythe s d'origin e de la natio n 
tchěque . Il est ensuit e questio n des mythe s qui son t lies ä des personnalité s et ä 
des lieux historique s ainsi qu'au x souverains . Mai s il mentionn e aussi le moti f du 
drapeau , les mythe s du paysan et ceux de la techniqu e et du progres . 

« N O T R E H I S T O I R E » : L E P A S S É T C H É C O - A L L E M A N D 
E N T A N T Q U E P R O B L E M E D ' I N T E R P R E T A T I O N 

En mar s 1994, avec le concour s de la societě Fran z Kafka, le Collegiu m Carolinu m 
a organisé ä Pragu e un e Conferenc e intitulée : «Notre histoire»: le passé tchéco-alle-
mand en tant que probléme ďInterpretation. Les débats , lors de ce symposium , s'ap-
puyaien t sur des thěses proposée s par les organisateurs . Au debu t de chaqu e bloc de 
discussion , des Conferencier s exposaien t leurs point s de vue préparé s ä 1'avance sur ces 
thěses . Vu que les discussion s on été particuliěremen t animée s et qu'auss i elles on t 
trouv é un grand ech o au-del ä du cercle des spécialistes présents , nou s avons propos é 
aux participant s de présente r égalemen t leurs contribution s dan s notr e revue. Nou s 
publion s ici les thěses des discussion s du symposiu m de Pragu e ainsi que tou š les con -
tribution s qui existent sous forme écrite . 



RESUM É 

S Y M B I Ó Z A U M Ě N Í A N Á R O D N Í H O H N U T Í : 
M Ý T U S O „ N Á R O D N Í M S K L A D A T E L I " 

B E D Ř I C H U S M E T A N O V I 

Christopher P. Storck 

Bedřic h Smetan a (1824-1884 ) je dodnešk a pokládá n za českého „národníh o sklada-
tele" a „zakladatel e české hudby" . Tot o postavení , kter é zaujímá v kolektivní m pově-
dom í svého národa , je ovšem výsledkem úsilí národníc h obroditelů , zabra t Smetan u i 
jeho dílo pro vlastní cíle. Osobnos t Smetan y byla důsledn ě budován a coby symbol 
kulturn í rovnocennost i Čech ů s etablovaným i evropskými národ y a tímt o způsobe m 
získaly i někter é z jeho prac í charakte r národníc h svátostí. Smetan a se skutečn ě rozho -
dujícím způsobe m podíle l na rozvoji českého hudebníh o života v Praz e a vývoji 
národn í uměleck é hudb y dal i důležit é podněty . Přito m ovšem nesmím e pusti t ze zře-
tele, že jeho jednán í bylo v prvn í řadě určován o snaho u o dosažen í uměleckýc h úspě-
chů a sociálníh o zajištění . V tomt o ohled u Smetan a plně odpovíd á onom u typu 
„vzdělanéh o maloměšťáka" , pachtícíh o se za společenský m vzestupem , kteréh o 
Mirosla v Hroc h a Jiří Kořalk a identifikoval i ve svých bádáníc h jako nositel e národ -
níh o hnutí . 

V Ě D A A P O L I T I K A : 
V Z E S T U P A P Á D Č E S K O S L O V E N S K É A K A D E M I E V Ě D 

Stanley B. Winters 

V předkládané m článk u analyzuje auto r dějiny instituce , znám é po d označení m 
ČSAV, která stála v letech 1952-1992 v centr u českého vědeckéh o života. Winter s 
popisuje a analyzuje vývoj tét o instituce , která byla komunisticko u vládou vytvořena 
podl e sovětského vzoru , v historické m kontextu , t . j . v souvislosti jak s dějinam i 
České akademi e věd a umění , založen é roku 1890, tak i v posledníc h třec h -  post -
komunistických-letec h její existence , ne ž byla v rámc i rozdělen í státu přeměněn a 
v Česko u a Slovenskou akademi i věd. Poněvad ž zde Winter s předklád á subtiln í 
analýzu kontinuit y i přemě n v oblast i institucionálního , personálníh o a vědeckéh o 
vývoje, vrhá jeho studie nové světlo i na naše pojímán í komunistick é moc i vůbec. 
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MÝT Y A SYMBOL Y V ČESK É F O T O G R A F I I 

Pavel Scheufler 

V tomt o článku , doplněné m 53 zobrazeními , podnik á auto r pokus , analyzova t na 
příklad ě fotografických zobrazen í roli mýt ů a symbolů v emancipační m proces e vy-
tvářen í moderníh o českého národa . Mýte m se zde rozum í nadčasov ý f enomém , zpra -
covávány jsou především obraz y k speciáln í národn í tématic e a všeobecným hledi -
skům evropské civilizace. Těžiště leží v zobrazeních , která vznikla ještě v kontext u 
habsbursk é monarchie . Auto r ovšem také ukazuje , že se určit é motiv y udržel y v 
transformovan é podob ě až do dob y socialismu . Jako východisko slouží mýt y o pů -
vodu českého národa ; pot é se auto r zabývá mýty , které se váží na historick é osobno -
sti, historick á místa a vládce; všímá si ale i motiv u vlajky, mýt u selství, jakož i motiv ů 
technik y a pokroku . 

„ N A Š E D Ě J I N Y " : Č E S K O - N Ě M E C K Á M I N U L O S T 
J A K O I N T E R P R E T A Č N Í P R O B L É M 

V březn u 1994 pořádal o Collegiu m Carolinu m ve spoluprác i se Společnost í Franz e 
Kafky v Praz e konferenc i pod titule m „Naše dějiny": česko-německá  minulost jako 
interpretační problém. Podklade m k diskusím na tomt o sympózi u byly téže , vypraco-
vané pořadateli , ke kterým vždy na počátk u každéh o jednotlivéh o diskusníh o bloku 
referent i zaujímal i svá stanoviska . Poněvad ž byly tyto diskuse mimořádn ě živé a i 
mim o okru h přítomnýc h odborník ů vyvolaly velkou odezvu , byla účastníků m konfe-
renc e poskytnut a možnost , představi t své příspěvky i v našem časopise . Otiskuj i se 
prot o jak diskusn í teze pražskéh o sympózia , tak i všechny písemn ě předložen é pří-
spěvky. 
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