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E D I T O R I A L 

Di e Zeitschrif t Bohemi a legt erfahrungsgemä ß nu r selten Themenheft e im stren -
gen Sinn e vor. Gelegentlic h aber ergeben sich durc h mehrer e Aufsätze zu einem 
Problembereic h thematisch e Schwerpunkte . So sind in diesem Hef t dre i Beiträge 
zusammengekommen , die von ganz unterschiedliche n Seiten eine n thematische n 
Bezirk beleuchten , der mit den Begriffen „Staatsrecht " ode r „historisch-rechtlich e 
Legitimation " bezeichne t werden könnte : 

Hugh L.  Agnew verfolgt mit seiner Studi e über das böhmisch e Krönungs -
zeremoniel l der letzte n dre i Habsburger-Herrscher , die sich in Pra g kröne n ließen -
Leopol d IL , Fran z II./I . un d Ferdinan d I. -  einen doppelte n Zweck : Er bildet die 
Zeremonie n samt ihre m Umfel d in ihre r staatsrechtliche n Bedeutun g ab, un d er setzt 
sie in Beziehun g zu den landespolitische n Bestrebunge n des böhmische n Adels un d 
der „Erwecker"-Generatio n der tschechische n nationale n Bewegung. 

Stanley B. Winters erinner t en passant an Kare l Kramář s 140. Geburtsjahr ; sein 
Aufsatz ha t aber vor allem die Funktio n der Ide e vom „böhmische n Staatsrecht " bei 
Kramá ř un d dessen Umfel d im Blick. Da s „Staatsrecht " wandelt e sich schon beim 
jungen Kramá ř von einem wissenschaftliche n Forschungsgegenstan d zur Maxim e 
seines politische n Handelns , zur strategische n Grundlag e seiner taktisc h angewand -
ten „positive n Politik" . Es bildete bis in den Erste n Weltkrieg für einen ganzen 
Fäche r von tschechische n Parteie n das Ziel ; die Staatsgründun g von 1918 führt e 
dan n über das „böhmisch e Staatsrecht " hinau s zur unabhängige n Republik . 

Andreas Wolf schließlic h weist die Beziehunge n eine r bis ins Mittelalte r zurück -
reichende n Rechtsfigu r -  der Verpfändun g des Egerlande s vom Reic h an die böhmi -
sche Kron e - als Hintergrun d un d implizit e ode r explizite Argumentationsfigu r in 
den im 20. Jahrhunder t wechselnde n Geschicke n des Egerlande s in der CSR , im 
Reichsga u Sudetenlan d un d nac h 1945 unte r den meist vertriebene n Sudetendeut -
schen aus. Di e Geschicht e dieser ehemalige n Reichspfandschaf t ist nich t nu r bedeut -
sam für die Einsich t in das Schicksa l solche r Rechtskonstruktione n im allgemeinen , 
sonder n auch kennzeichnen d für die politisch e Instrumentalisierun g längst erlosche -
ne r Rechte . 

Di e Herausgebe r 



A M B I G U I T I E S O F R I T U A L : D Y N A S T I C LOYALTY, 
T E R R I T O R I A L PATRIOTIS M A N D N A T I O N A L E M I N 

T H E LAST T H R E E ROYAL C O R O N A T I O N S I N B O H E M I A , 
1791-1836 * 

By Hugh LeCaine Agnew 

Shortl y after midda y on Tuesday , 6 Septembe r 1791, while th e guns from th e 
Pragu e city walls roared , th e churc h bells tolled , and th e red-and-whit e banne r on th e 
tower of St. Vitus's Cathedra l waved, th e assembled crowd s of townsfolk and coun -
try visitors joined th e Bohemia n lords and knights , th e representative s of th e bur-
ghers, and th e foreign dignitarie s in shout s of „Vivat!" in hono r of th e newly-crowne d 
Kin g of Bohemia , Leopol d II . No t quit e on e year later th e scene was re-enacte d in 
hono r of his son Francis , and yet onc e again in 1836 for Francis ' son Ferdinand . 
Accordin g to a rituá l based on early Frenc h model s and brough t to Bohemi a by 
Charle s IV in th e fourteent h Century , these thre e Habsbur g ruler s formall y assumed 
th e dignit y and were adorne d with th e Symbols of th e Kingdo m of Bohemia . Th e 
assembled Estate s (includin g delegation s from th e Estate s of Moravi a and Silesia) 
paid homag e to thei r liege lord , a female membe r of th e imperia l family was invested 
as abbess of th e Theresia n Institut e for Noblewome n at th e Pragu e castle, and th e 
royal spouse was crowne d Quee n of Bohemia . Th e whole set of ceremonie s was 
accompanie d by a series of official and unofficia l celebration s of all kinds , rangin g 
from festive balls to oper a and theatrica l Performance s to street entertainment s and 
balloo n flights. 

Th e coronatio n festivities clearly provide d a good excuse to háve a party . But what 
othe r function s did the y fulfill? What sense did it make to contemporarie s tha t thi s 
ancien t -  and expensive -  performanc e shoul d be staged anew? Di d it no t breath e a 
medieva l atmospher e when monarch , subjects, and churc h stoo d in a very different 
relationshi p to each othe r tha n in th e statecraf t of th e wanin g Enlightenmen t or even 
unde r th e Restoration ? Were no t such ritual s on th e way to becomin g (in th e words 
of an English noblema n and Ferdinanď s contemporary ) „fit onl y for barbarous , or 
semi-barbarou s ages; for period s when crown s were won and lost by unrul y vio-
lence and ferociou s contests " ?' Ha d no t Josep h I I demonstrated , as would Franci s 

* Research for this article was supporte d by a grant from the Internationa l Research and 
Exchange s Board, with funds provided by the US Departmen t of State (Title VIII ) and the 
Nationa l Endowmen t for the Humanities . Non e of these organization s is responsible for 
the views expressed. The autho r wishes to than k Nanc y L. Meyers for her research assis-
tance . 

1 Earl Fitzwilliam , in the Hous e of Lords durin g debates in 1838 over plans for Queen 
Victoria's coronation , cited in Sturdy , David J.: ,Continuity ' versus ,Change' . Historian s 
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Josep h after him , tha t it was no t necessary to be crowne d Kin g of Bohemi a in orde r 
to rule over it? Finally , why did contemporar y Czec h „awakeners " conside r th e 
coronation s so significant to th e Czec h nation ? 

In recen t years th e stud y of rituál , politic s and power has enjoyed somethin g of a 
renaissanc e amon g historian s and scholar s in othe r disciplines . In th e light of thei r 
conclusions , th e royal coronation s in Bohemi a canno t be dismissed easily as mer e 
anachronisms . The y served readily-identifiabl e politica l goals: Leopol d used th e 
Bohemia n coronatio n as par t of his conciliatio n of th e noble-le d Oppositio n to 
Josep h II' s mos t radica l reforms ; Franci s aimed to cemen t th e stability of th e politi -
cal orde r unde r th e shado w of war with Revolutionar y France ; and Ferdinand' s advis-
ers sought to solidify th e regime of a monarc h whose physica l and menta l capabili -
ty to rule was doubtfu l in th e extreme . In these respect s th e Bohemia n coronation s 
functione d in ways Clifford Geert z has discussed, as a set of symbolic forms to 
invest th e king with th e sacrednes s of power and to demonstrat e tha t th e governin g 
elite was in fact governing. 

[RJoyal progresses (of which, where it exists, coronatio n is but the first) locate the society's 
cente r and affirm its connectio n with transcenden t things by stampin g a territor y with rituá l 
signs of dominance . When kings journe y aroun d the countryside , makin g appearances , attend -
ing fetes, conferrin g honor s or defying rivals, they mark it, like some wolf or tiger spreadin g 
his scent throug h his territory , as almost physically part of them . 

Of cours e th e monarc h is onl y on e player in th e dram a of th e coronation , and 
politica l rituá l „is no t onl y used to communicat e tha t a perso n is to be exalted over 
others ; it is also used to calibrat e degrees of power within an Organization." 3 Thus , 
when Princ e August Lobkowit z demande d precedenc e for his equipage amon g th e 
imperia l prince s durin g th e ceremoniá l parad e for Leopold' s entr y int o Prague , or 
when Princ e Josep h Schwarzenber g asserted a claim to his rightful positio n in 
Francis' s coronation , the y were reflectin g th e fact tha t th e individua l roles assigned 
to othe r actor s in thi s dram a were significant. 4 Thei r venerabl e fathe r in th e church , 
Princ e Anto n Pete r Příchovský , Archbisho p of Prague , was no less jealous of his 

and English Coronation s of the Medieval and Early Moder n Periods . In : Coronations . 
Medieval and Early Moder n Monarchi e Ritual . Ed. Jáno š M. B a k. Berkeley 1990, 243-244. 
Gee r t z , Clifford: Centers , Kings and Charisma . Reflection s on the Symbolics of Power. 
In : Rites of Power. Symbolism and Politic s since the Middl e Ages. Ed. Sean Wilentz . 
Philadelphi a 1985, 15-16. 

3 Ker tzer , David I.: Ritua l Politic s and Power. Ne w Haven-Londo n 1988, 30. 
SeePetráň , Josef: Kalendář . Velký stavovský ples v Nosticov ě Národní m divadle v Praze 
dne 12. září 1791 [Calendar . The great estates ball in the Nostit z Nationa l Theate r in 
Prague , 12 Septembe r 1791]. Prah a 1988, 172-173. -  Princ e Lobkowitz was someho w pre-
vailed upon to aeeept the eighth place, behind the prince s Clary, Paar , Colloredo , Kinský, 
Auersperg, Taxis, and the Prince-Archbisho p of Olomouc . See the manuserip t order of 
the entr y parade in: Státn í ústředn í archiv. Prah a (hereafte r SÚA. Praha) . Fon d České 
Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i.č. 300, sign. 19a, Karto n 269, dated 31 August 
1791. -  Schwarzenberg' s plenipotentiar y in Prague , Fran z von Hasslinger , wrote to the 
Highest Burggrave Coun t Rottenha n on 22 July 1792 with his noble employer' s claims. 
SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 304, sign. 19e, 
Karto n 270. 
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position . Twice durin g Leopold' s coronation , when he lost his place due to his 
advance d age and failing memor y and on e of th e othe r clerics steppe d forward to 
assist him , he so loudl y asserted tha t he would do it himsel f tha t th e whole churc h 
hear d and th e king was har d pressed to keep a straight face. 5 Th e nobility 's role in 
th e rituá l of th e coronation s was no t limite d to question s of individua l place alone . 
Th e nobl e Estate s to which these prince s belonge d also played a key par t as a col-
lective body, in particula r durin g th e ceremoniá l oat h of fealty. 

Th e nobl e estate had its competitor s for a place in th e rituál . Th e Pragu e town 
magistrate s claime d thei r rightfu l place in th e performance , too , just as tenaciousl y 
as thei r delegates had argued th e previou s year for th e town s in th e debate s at th e 
Bohemia n Die t over th e desideria to be presente d to th e new emperor. 6 Th e town s 
of Pragu e got permissio n to participat e in th e entr y of th e Crow n of St. Václav and 
in Leopold' s festive entry , in which th e magistrates , a burghers ' corp s of infantry , 
cavalry and artillery, th e universit y and schools , and all th e guilds of th e four Pragu e 
town s too k part . Th e Guberniu m also insisted tha t „considerin g th e [religious] toler -
atio n existing in th e Kingdo m of Bohemia " it would no t be permissible to den y th e 
Jews participatio n in what was allowed others , so the y to o shoul d have a role -  even 
thoug h limite d -  in th e ceremoniá l entr y int o Prague. 7 No t quit e a year later , Franci s 
decide d no t to permi t a similar burghers ' parade , largely to avoid unnecessar y ex-
pense . H e eventuall y approve d a scaled-dow n version, no t least because (as th e 
Guberniu m argued ) th e burgher s knew tha t thei r counterpart s in Buda had been 
allowed one , and would conside r it a calculate d slight if the y were not. 8 Ferdinand' s 
entr y similarly involved th e Pragu e magistrates , th e guilds, th e schools , and th e 
Jewish Community , following th e mode l of Francis' s coronation. 9 

Th e dramati s persona e would no t be complet e withou t mentio n of on e othe r 
importan t player, th e people . Fo r what would any performance , especially thi s type 

This episode is recorde d in füll by Františe k Jan Vavák, village justice [vesnický rychtář ] of 
Milčice on the Poděbrad y estate and autho r of extensive memoirs , who attende d the festiv-
ities in Prague : Pamět i Františk a J.Vaváka, souseda a rychtář e milčickéh o z let 1770-1816 
[The memoir s of Františe k J. Vavák, yeoman and justice of Milčice , 1770-1816]. Ed. 
Jindřic h Skopec . Vol. 3/1 . Prah a 1915, 30-32. See also P e t r á ň : Kalendá ř 257-58. 
See Ker n er, Rober t Joseph : Bohemi a in the Eighteent h Century . A Study in Political , 
Economi c and Social Histor y with Special Referenc e to the Reign of Leopold II , 1790-
1792. Ne w York 1932, 101-112, especially 106. 
Correspondenc e between the vice-mayo r of Prague and Vienna, 8 August 1791, and be-
tween the mayor and the gubernium , 12 August and 16 August 1791. SÚA. Praha . Fon d 
České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 300, sign. 19a, Karto n 269. -  The Jews 
were, however, forbidden to appear in anythin g resemblin g a uniform , but were to wear 
only „decen t clothing" , and they were not  to make any Speeches or presen t formal good 
wishes. 

8 See Unite d Cour t Chancelo r Kollowrat' s original refusal, dated 13 July 1792, and the 
Gubernium' s correspondenc e with Coun t Starhemberg , Maste r of the Cour t [Oberst -
hofmeister ] in Vienna, in charge of preparation s for the coronation , dated 21 July 1792. 
SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. Č. 304, sign. 19«, 
Karto n 270. 
Unite d Cour t Chancello r Coun t Mittrowsk y to Highest Burggrave Coun t Karl Chotek , 11 
Januar y 1836, regarding coronatio n preparations . SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . 
Praesidiu m (PG) , 1836-1840, i. Č. 2020, sig. 18/9b , Karto n 1853. 
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of politica l ri tuál , be w i t h o u t an audience ? T h e people , linin g th e rou t ě of th e en t r y 
parade , packin g th e Square s an d street s o n th e da y of th e coronat ion , gawking at th e 
enter ta inments , i l luminat ion s an d decorat ions , were n o t mere l y on looker s bu t par -
ticipant s in th e entir e event. 1 0 Nevertheless , every acto r ha s t o have its o w n place , 
an d (as th e G u b e r n i u m no te d in its p r in te d announcemen t of inter io r viewing ar-
rangement s in St. Vitus ' Ca thedra l in 1791): 

Howeve r muc h on e would like to be able to give all classes of Citizen s a view of th e festive 
activitie s on such a joyous day for th e entir e Bohemia n natio n as th e day of th e coronatio n of 
Hi s Majesty th e Empero r as Kin g of Bohemia , [...] because of th e narro w space in th e cathe -
dra l th e lower classes of the peopl e will no t be admitte d at all.11 

T h e y w o u l d have t o be con ten t wi th shout in g „Vivat " f ro m th e Square s an d 
streets , an d lettin g th e deputie s of th e roya l t own s (standin g behin d th e knights , w h o 
s too d behin d th e lords ) witnes s th e actua l co rona t io n o n thei r behalf. 1 2 

T h e „lowe r classes of th e p e o p l e " for tunatel y ha d at least partially-accessibl e alter -
nativ e source s of informat io n abou t th e co rona t io n festivities. Detai le d descript ion s 
of th e ceremoniá l were publ ishe d in b o t h Pragu e an d Vienna , while th e G e r m a n an d 
C z e c h newspaper s in th e Bohemia n capita l devote d practicall y single-minde d cov-
erage t o th e cours e of th e celebration s in all thre e cases. 1 3 T h o u g h basic literacy , th e 
ke y t o unlockin g thes e sources , was b y n o mean s universal , it was increasing . T h e 
schoo l reform s of Mari a Theres a an d Josep h I I ha d dramatical l y increase d th e n u m -
be r of school s -  m o s t of t h e m basic e lementar y („trivial" ) school s in th e coun t ry -

A s K e r t z e r : Ritua l Politic s 14, point s out , „Peopl e derive a great deal of satisfaction from 
thei r participatio n in rituál. " See also P e t r á ň : Kalendá ř 258-59 . 
Printe d announcemen t of dispositio n of churc h durin g coronation , date d 4 Septembe r 1791. 
SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 300, sign. 19a, 
Karto n 269. 
In all thre e coronation s great attentio n was given to plannin g th e locatio n of th e various 
participants , as th e sketche s of th e ceremonie s preserved in th e archives testify. See for 
example Böhmisch e Krönungsfeie r Sr. Majestä t Leopol d II . Römische n Kaisers, un d Mari e 
Louise , Römische n Kaiserin . Wien 1791, 28-29 ; and th e lithographe d copie s of th e cere -
mon y used in Ferdinand' s coronation . In : Archiv národníh o muze a (hereafte r ANM) . 
Praha . Staré sbírky, Series D , Karto n 34, 1832-1836. 
Example s include , besides th e Böhmisch e Krönungsfeie r Sr. Majestä t Leopol d II . (see pre -
vious note) , Geschicht e des Krönungsceremoniel s der König e un d Königinne n in Böh -
me n von der älteste n Epoch e bis auf unser e Zeit . Pragu e 1791, Tagebuc h der böhmische n 
Königskrönung . Pra g 1791, a large-forma t illustrate d commemorativ e work, D e b r o i s , 
Johann : Urkund e über die vollzogene Krönun g seiner Majestä t des König s von Böhme n 
Leopol d des Zweite n un d Ihre r Majestä t der Gemahli n des König s Mari a Louise , von den 
Stände n Böhmen s zum Immerwährende n Andenke n im Druc k herausgegeben . Pra g 1806; 
and L e g i s - G l ü c k s e l i g , Gusta v Thormund : Aktenmässige Darstellun g des königl. 
böhmische n Erbhuldigungs- , Belehnungs - un d Krönungs-Ceremoniel s bei Gelegenhei t der 
Krönungsfeie r Ihr . All. Maj . Ferdinan d un d Mari a Ann a bearbeitet . Pra g 1836. -  „Václav 
Matě j Kramerius' s Krameriusov y c. k. vlastenské noviny " [„Kramerius' s Imperia l an d Roya l 
Homelan d News"] provide d detaile d coverage of th e first two coronation s in Czech , while 
th e semi-officia l „Prage r Zeitung " and its Czech-languag e counterpart , „Pražsk é noviny " 
[Pragu e news], joined the German-languag e „Bohemia " in coverin g Ferdinand' s corona -
tion , which also drew th e attentio n of th e „Augsburger Allgemeine Zeitung " and th e 
„Frankfurte r Ober-Postamt s Zeitung" . 
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side -  and legislation requirin g schoo l attendanc e for all childre n between th e ages of 
six and twelve had been in effect since 1774. In addition , the reach of printe d sour-
ces was often farthe r tha n circulatio n figures or prin t run s would suggest, since news-
paper s and calendar s as well as occasiona l print s would be placed in th e local public 
house , or read by th e local priest or schoolteache r to group s of illiterat e listeners. 14 

These were also th e fora in which th e relatively small but enthusiasti c group of 
patrioti c intellectual s (muc h mor e numerou s in th e 1830s tha n durin g th e 1790s) 
know n as „awakeners " celebrate d th e coronation s as festivals for th e Czec h nation . 
Václav Matě j Krameriu s expressed these thought s for th e reader s of his „Vlastensk é 
noviny " (Patrioti c News ) in 1791: 

This day, the sixth of September , was thus tha t glorious day on which the Czech Natio n be-
held its king, crowned in greatest glory. Let non e assert tha t it is a useless ceremon y when a 
natio n crowns its king and a king has himself crowned by his nation ; rathe r it is a holy pro-
ceeding, which in trut h inspires the King to be merciful , and the people to be loyal subjects.15 

In occasiona l verses, enthusiasti c description s of th e events (in which th e posses-
sive pronou n - „our " crown , „our " king, „our " Czec h Estate s -  occurre d repeated -
ly), and painstakin g attentio n to anythin g tha t coul d be construe d as suppor t for th e 
Czec h language, the y insisted tha t th e coronation s were nationa l celebration s tha t 
shoul d be preserved in memor y for generations . 

In thi s phase of th e Czec h nationa l renascenc e (národn í obrození) , th e exact mean -
ings attache d to th e word „nation " coul d still be ambiguous . In thei r own eyes th e 
Bohemia n Estates , especially th e nobility , represente d th e „nation, " at least its polit -
ically active part , withou t regard for language or ethnicity . Certainl y th e Estate s had 
cheerfull y appropriate d th e language of eighteent h Centur y politica l though t in thei r 
complaint s to Leopol d at th e tim e of his accession . The y claime d to be representa -
tives of th e peopl e and th e appropriat e partne r for a ne w social contrac t between ruler 
and nation. 16 In a legal, constitutiona l sense the y were still th e bearer s of Bohemia' s 

On the spread of schoolin g see for example Přehle d dějin Československa [Survey of 
Czechoslova k history] . Eds. Jaroslav Pur š and Miroslav Krop i lák . Vol. 1/2 (1526-
1848). Prah a 1982, 446-448; and Počátk y Českého národníh o obrození . Společnos t a kul-
tura v 70. až 90. let 18. století [The beginnings of the Czech nationa l renascence . Society and 
cultur e from the 1770s toth e 1790s]. Eds. Josef Pe t rá ň et al. Prah a 1990, 131-137. - The 
authoritie s certainl y respected the printe d source; see Vo 1 f, Josef: Vyšetřování vlivu novi-
nářských zpráv o francouzsk é revoluce na selský stav v Čechác h v roku 1789 [Investigatio n 
of the influenc e of newspaper report s of the Frenc h Revolutio n on the peasantr y in Bohe-
mia in 1789]. Osvěta 43 (1913) 565-83. 
Kramériusov y císařské král. Vlastenské noviny No . 37 at 10 Septembe r 1791, 294. The pas-
sage is repeate d word for word in Rul ík , Jan: Kalendá ř historický, obsahující krátké a 
summovn í poznamenán í všechněch proměn , příběh , válek, nejvyšší nařízení , a t. d. jak v 
slavném národ u a království Českém, tak i na díle v jiných národec h a zemích , zběhlých 
[Historica l calendar , containin g brief and concise notation s of all changes, events, wars, hig-
hest ordinance s and so forth occurrin g both in the glorious Czech natio n and kingdom , and 
in part in othe r nation s and lands]. Vol. 1. Prah a 1797, 161-162. 

1 6 See the copy of the Estates ' formal address to Leopold from 1791. ANM . Praha . Staré sbír-
ky, Series D, Karto n 24, 1790-1792. The term s „Constitution" , „nation" , and „socia l con-
tract " occur frequentl y in it. See also Drábek , Anna M.: Die Desiderie n der böhmische n 
Ständ e von 1791. Überlegunge n zu ihrem ideellen Gehalt . In : Die böhmische n Lände r zwi-
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identit y as a separat e kingdom , and in th e coronation s the y elevated an y aspect of th e 
ceremonie s tha t expressed thi s separat e identity . In thi s way thei r determine d de-
fense of thei r narro w politica l and social interest s against Josep h II' s policies , and th e 
stirrings of a desire to reassert thei r positio n in th e Vormärz , coul d intersec t with th e 
concern s and interest s of th e „awakeners" . Thi s intersectio n of interest s was mad e all 
th e mor e eviden t by th e role of th e Czec h language. Centra l to th e intellectua l 
patriots ' concerns , th e Czec h language was also on e tangible symbol in th e corona -
tion rituá l tha t th e Kingdo m of Bohemi a had a separat e historica l traditio n and in-
dependenc e from th e othe r Habsbur g lands . Thu s th e nobilit y and th e „awakeners " 
bot h placed special emphasi s on th e samé element s of th e rituál . 

Tha t th e monarch , nobility , burgher s and peopl e coul d agree amon g themselve s on 
th e importanc e of th e rituá l -  even th e importanc e of specific feature s of th e rit -
uál -  did no t mea n tha t all th e actor s involved agreed upo n th e precise meanin g of 
what the y were doing . On e featur e of politica l rituál , as David Kertze r has argued , 
is tha t it can still serve an importan t functio n withou t generá l agreemen t on what it 
means . Th e agreemen t on th e importance of rituál , when ther e are ambiguitie s over 
its meaning, enable s it to help build solidarit y withou t demandin g consensus. 17 All 
actor s involved can feel tha t what the y are doin g is importan t and meaningful , even 
while pursuin g different goals throug h th e ritual s the y perfor m and celebrate . A clos-
er look at th e ritual s and Symbols involved in th e Bohemia n coronation s will help 
illustrat e thi s point . 

On e symbol above all other s represente d th e tradition s of Bohemia n statehoo d 
and independence : th e royal crown itself. Transferre d to Vienna after Mari a 
Theresa' s coronatio n in 1743 for safekeepin g durin g th e War of th e Austrian 
Succession , th e Crow n of St. Václav repose d in th e imperia l vaults throughou t Josep h 
II' s reign, unti l with th e accession of Leopol d th e Estate s petitione d for its return . 
Leopol d agreed in a decre e of 26 August 1790, and just unde r a year later th e crown 
and othe r coronatio n regalia were ceremoniall y transferre d to th e care of a deputa -
tion from th e Bohemia n Estate s and taken back to Prague. 18 O n 9 August 1791 th e 
crown arrived in th e Bohemia n capita l and was displayed to th e public . „Czechs , 
patriots! " apostrophize d Krameriu s in his newspaper , „ma y thi s day be to your eter -
nal memory , and ma y you celebrat e it in your hearts , rejoicin g tha t your glorious and 
preciou s crown will onc e mor e remai n amon g you, in your Czec h Kingdom." 1 9 

Late r number s include d description s Krameriu s received from correspondent s in 
town s alon g th e rout ě th e crown followed (Vienna-Znojmo-Jihlava-Cáslav-Kolín -

schen Ost und West. Festschrif t für Karl Bosl zum 75. Geburtstag . Ed. Ferdinan d Seibt . 
Münche n 1983, 132-142. 
Ker t ze r : Ritua l Politic s 67-68. 
„Ceremoniel , Wegen Überbringun g der königl. böhmisch . Kron e von hier nach Prag, " and 
letter from Prague vice-mayo r to Unite d Cour t Chanceller y in Vienna, 8 August 1791. 
SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 300, sign. 19a, 
Karto n 269. -  After the coronatio n the insignia remaine d in Prague , see the „Urkund e 
über die ständisch e Übernahm e der Reichsinsignie n nach vorgenommene r Krönun g Ihre r 
Königliche n Majestäte n [...]". Ibidem . 
Krameriusov y Vlastenské noviny No . 33 at 13 August 1791. 
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Český Brod-Prague) , describin g local celebration s in its honor . Everywher e it was 
welcome d „wit h drum s an d trumpets, " and by th e commo n peopl e „with simple sin-
cerity, for even th e peasan t feels great joy tha t no w his highest jewel has been re-
turne d to him." 2 0 Thi s festive retur n of th e Crow n of St. Václav to Prague , where it 
remained , was recalled in th e pages of „Bohemia " at th e tim e of Ferdinand' s corona -
tion , and th e regalia themselve s were describe d in detail. 21 

Leopold' s ceremoniá l entr y int o Pragu e on 31 August 1791 received no less atten -
tion . Again thi s ceremon y include d several moment s emphasizin g th e separat e tra -
dition s of th e Bohemia n Kingdom , especially throug h th e use of Czech . When th e 
king arrived at th e Pragu e Castle, he was greeted by th e Highes t Burggrave, Coun t 
Heinric h Rottenhan , and th e assembled estates , secular and spirituál . Rottenha n wel-
come d th e monarc h with a speech in Czec h (carefull y prepare d by Josef Dobrovský , 
th e leadin g expert on th e Czec h language at th e time ) in which he formall y tendere d 
th e resignatio n of th e Gubernium. 2 2 Fo r th e duratio n of th e coronatio n festivities, 
with th e king in residenc e in Prague , th e governmen t of Bohemi a belonge d to th e 
monarch' s Bohemia n Cour t Chancery . Thi s symbolic retur n to independenc e lasted 
for eleven days durin g Leopold' s coronatio n in 1791, wherea s Francis , a year later 
and ever-mindfu l of th e costs, cut th e duratio n of thi s chang e of governmen t down 
to on e day. 23 Ferdinand' s coronatio n in 1836 dispense d with it altogether , but re-
taine d th e Czech-languag e greetin g after th e royal entry , given by th e Highes t 
Burggrave, Coun t Kar l Chotek. 2 4 

Th e use of Czec h in th e speech of welcom e clearly had a rituá l character , especial-
ly in Leopold' s case. No t onl y was Czec h no t Rottenhan' s mothe r tongue , but Hi s 
Majesty coul d no t understan d a word of it, in contras t to th e greetings in Germa n 
from th e Pragu e city fathers , and th e Lati n speeche s from th e recto r of th e Charles -
Ferdinan d Universit y and th e archbishop . Th e highest burggrave's speech was not , 
however, intende d to communicat e anythin g to th e king tha t he did no t alread y 
kno w in advance . Instead , like th e syllables in a magica l incantation , it was intende d 
to assert th e unchangin g natur e of th e orde r of things , or, mor e accurately , to chang e 
the m back to what it was asserted the y had onc e been . Františe k Jan Vavák, a well-
to-d o peasan t and village justice from th e Poděbrad y estate , simply note d in his 

Ib ide m 35 at 27 August 1791,281; see also Ibide m 34 at 20 August 1791. Vavák record s 
the arrival of the crown and somethin g of the celebration s along its way, see Pamět i 
F. J. Vaváka HI/1 , 21; so does Rul ík : Kalendá ř historick ý I, 137-138, entr y for 9 July 1791. 
Müller , Anton : Erinnerunge n an die Krönun g der Könige Böhmens . Bohemia , ein Unter -
haltungsblat t No . 83 at 10 July 1836 and No . 84 at 12 July 1836. 
Dobrovsk ý produce d the Czech versions of all the formal speeches used durin g Leopold' s 
coronation , see D e b r o i s: Urkund e über die vollzogene Krönun g 44. 
Krameriusov y vlastenské noviny No . 37 at 10 Septembe r 1791, 282-292. -  Rulík : Kalen-
dář historick ý I, 139-150, entr y for 31 August 1791. -  For Francis' s cost-cuttin g decision , 
see „Protokol l über die königl. böhm . Krönun g Sr. römisch kais. könig. apoštol . Majestät 
Fran z IL". ANM . Prague . Staré sbírky, Series D, Karto n 25, 1792-93. See also Pe t r áň : 
Kalendá ř 59-61. 
Unite d Cour t Chancello r Mittrowsk y to Highest Burggrave Chotek , 11 Januar y 1836; and 
Prager Zeitun g No . 138 at 2 Septembe r 1836. SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesi-
dium (PG) , 1836-1840, i. Č. 2020, sig. 18/9b , Karto n 1853. 
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family chronicl e tha t th e burggrave's speech was in Czec h because „i t mus t always 
be so." 2 5 Th e forma l entr y ende d in th e cathedra l of th e Pragu e castle, with th e king 
kissing th e golden reliquar y cross presente d to th e canon s by Charle s IV, th e singing 
of th e „Te Deum" , and mor e cannonade s and cheers . 

Th e next major event of th e coronatio n festivities, possibly even mor e significant 
tha n th e coronatio n itself, was th e forma l Session of th e Bohemia n Die t at which th e 
assembled Estate s includin g delegate s from Moravi a and Silesia recognize d th e king 
as thei r lord and swore an oat h of fealty to him . Th e king the n presente d th e Die t 
with his postulata, or proposal s for legislation (usually taxation ) for th e Dieť s oblig-
ator y consent . Even mor e tha n th e royal entr y int o Prague , th e oath-takin g cere-
mon y was characterize d by th e rituá l use of th e Czec h language. Followin g a pro -
cession from th e royal chamber s to th e oratoriu m in St.Vitus ' cathedral , and th e 
singing of „Veni , sanct e spiritus " and th e mass, th e king too k his place in th e Gothi c 
Vladislav Hal l in th e castle, which had been decorate d with red and white hanging s 
and floor coverings. Th e oath-takin g ceremon y began with a brief addres s in Czec h 
by th e Maste r of th e Cour t to th e assembled prelates , lords , knight s and delegate s of 
Pragu e and th e othe r royal towns , to which th e Highes t Burggrave replied in th e 
samé language. Then , th e Highes t Cour t Chancello r as th e hea d of th e royal govern-
men t also spoke in Czech , announcin g tha t th e king was prepare d „graciousl y to 
receive th e promis e of hereditar y fealty from his tru e and obedien t Estate s of th e 
Kingdo m of Bohemia , th e Margraviat e of Moravia , and th e Duch y of Silesia." Th e 
royal postulate s were also delivered to th e Highes t Burggrave, who replied with yet 
anothe r speech in Czech . 

Durin g Leopold' s coronation , Rottenhan 's speech on thi s occasio n used th e fash-
ionabl e language of th e social contract , referrin g to „th e mutua l contrac t which th e 
lord of the land and his peopl e rene w on thi s glorious day of homage. " Thi s mutua l 
contract , he said, was „mos t preciou s above all to th e faithful Czec h people , right -
fully represente d by th e mos t faithful land estates." 26 By th e tim e of Ferdinand' s 
coronation , Chotek' s speech mad e no referenc e to a social contract , merel y lookin g 
forward to th e continue d blossomin g of th e land s of th e Czec h Crow n unde r th e 
scepte r of th e Hous e of Austria, and promisin g tha t th e Estate s would sacrifice thei r 
lives and fortune s for thei r monarch. 2 7 In any čase, when th e oat h itself was read out , 
first in Czec h and the n in German , ther e were no modis h reference s to newfangled 
ideas of social contract : th e Estate s swore to rende r to th e king and his heir s every-
thin g tha t was fitting for „obedient , faithful subjects of thei r hereditar y lord." 2 8 

Thoug h th e member s of th e four estate s coul d swear in eithe r of th e languages of th e 
land , th e contemporar y account s went ou t of thei r way to recor d tha t „th e greater 

Pamět i F. J. Vaváka III/l , 29. See also Pe t r áň : Kalendá ř 61-62. 
D e b r o i s : Urkund e über die vollzogene Krönun g 62-64. -  Krameriusov ý vlastenské 
noviny No . 36 at 3 Septembe r 1791, 286. -  Rul ík : Kalendá ř historick ý I, 151-156; 
Böhmisch e Krönungsfeie r Sr. Majestät Leopold IL, 31-33. -  Pe t r áň : Kalendá ř 63-64. 
Prager Zeitun g No . 139 at 4 Septembe r 1836. 
Böhmisch e Krönungsfeie r Sr. Majestät Leopold IL, 33-34. 
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par t of th e Estate s swore th e oat h in th e Czec h language." 29 Again, thi s ceremon y 
ende d with ringin g cheer s from th e onlooker s and participant s in th e hall and th e 
throng s gathere d outsid e on th e Castle Squares . 

Th e coronatio n itself usually too k place a few days after th e oath-takin g ceremo -
ny. In its basic outlin e it resemble d th e coronation s of othe r Europea n monarch s in 
th e Western , Latin tradition. 30 Th e king entere d th e church , where he was presente d 
to th e Archbisho p of Pragu e by th e Bishop of České Budějovice as worth y of being 
elevated to th e royal dignity. A hol y mass followed, and durin g th e epistle th e spe-
cial rites of anointin g and coronatio n too k place . Th e king affirmed tha t he would 
uphol d th e Catholi c religion and defend th e kingdom , after which he knel t on th e 
highest step of th e altar , where he swore th e coronatio n oat h in Lati n read by th e 
Archbisho p from th e pontifica l orde r of ceremony , an d th e oat h to th e Estate s in 
Germa n read by th e Highes t Burggrave, as it was recorde d in th e „Verneuert e 
Landesordnung " of 1627. The n he prostrate d himself, th e coronatio n robes were 
opene d at th e back and right arm and th e king was anointe d with hol y oil between 
his Shoulder s and on his right arm . After dryin g off th e oil and refastenin g th e robes 
behin d th e main altar , th e king returne d and knel t again on the uppe r step, where th e 
Archbisho p of Pragu e and th e appropriat e land officers placed th e crown and othe r 
regalia on his hea d and in his hands . The n th e Burggrave summone d th e estate s 
to recogniz e thei r crowne d king (in Czech) , and the y cam e forward to touc h th e 
scepter . Durin g th e Cred o th e king elevated candidate s to th e knightl y Orde r of 
St. Václav by dubbin g the m with St. Vaclav's sword. At th e offering th e king presente d 
two loaves of bread , on e gilded and th e othe r silvered, a gold and a silver cask of wine, 
and thirt y specially-minte d gold ducats . Ferdinan d durin g communio n received 
th e hos t from th e consecrato r and unconsecrate d wine from a separat e chalice ; 
Leopol d and Franci s apparentl y did no t com e even thi s close to takin g communio n 
in bot h kinds. 31 Th e king returne d to his thron e and th e Service ende d with a special 

Krameriusov y vlastenské noviny No . 37 at 10 Septembe r 1791. See also Pamět i F. J. Vaváka 
III/l , 29; and for Ferdinand' s coronation : Bohemia , ein Unterhaltungsblat t No . 109 at 
9 Septembe r 1836. -  Coun t Eugene Černín , a participan t in Ferdinand' s coronation , spe-
cifically mention s Fürstenber g and Windischgrät z amon g the „very few" who repeate d the 
oath in its Germa n version. Státn í okresní archiv (hereafte r SOA) Třeboň . Pracovišt ě 
Jindřichů v Hradec . Fon d Rodinn ý archiv Černín , sign. VIII F 2, entry for 3 Septembe r 
1836. -  In an intriguin g example of middle-clas s consciousness , Rulík in his accoun t of 
Leopold' s ceremon y of swearing fealty carefully record s the name s of all the delegates of 
Prague and the 34 othe r royal towns. See Rul ík : Kalendá ř historick ý I, 153-156. 
See Ker t ze r : Ritua l Politic s 24. See also Giesey , Ralph E.: Model s of Rulershi p in 
Frenc h Royal Ceremoniál . In : Rites of Power 43-46; and Sturdy: ,Continuity ' versus 
,Change ' 234-238. 
The account s in the Prager Zeitun g No . 142 at 9 Septembe r 1836, and by Wilhelm Adolf 
Gerl e (1783-1846) , corresponden t in Prague of the Augsburger Allgemeine Zeitun g No . 
260 at 16 Septembe r 1836, 1728-1729, assert tha t Ferdinan d received communio n in both 
kinds, but this was erroneous . Reference s to communio n in both kinds were hardly likely 
to have been intende d to echo the Hussit e past, but rathe r by having the monarc h share in 
communio n almost as the clergy alone received it to emphasiz e the sacral natur e of king-
ship. See Muk , Jan: Posledn í korunovac e Českého krále roku 1836 [The last coronatio n of 
a Czech king in 1836]. Prah a 1936, 60. -  My grateful thank s to Jiří Kořalka for sharing 



12 Bohemia Band 41 (2000) 

coronatio n benediction . Then , accompanie d by cheer s and wishes for a long reign, 
he crossed th e courtyar d from th e cathedra l to th e Vladislav Hall , th e crown on his 
hea d and th e orb and scepte r in his hands . A statě dinne r in th e Vladislav Hal l fol-
lowed. 32 

Th e Czec h language played a less prominen t role in th e coronatio n ceremon y 
itself tha n it had in th e oat h of hereditar y fealty, but ther e were man y othe r element s 
of th e ceremon y besides th e language tha t emphasize d th e separat e statu s of th e 
Kingdo m of Bohemia . In thi s ceremon y as in th e othe r ritual s durin g th e coronation , 
specific roles were played by traditiona l officers of th e Bohemia n Crow n land s and 
hereditar y office holder s amon g th e nobility . Leopold' s Cour t Chancer y was con -
cerne d to mak e sure tha t in fact all th e position s of land officers had been filled and 
tha t thos e who held hereditar y office kne w thei r duties , a concer n echoe d again at 
th e tim e of Ferdinand' s coronation . Badges or emblem s of office had to be located , 
or create d where the y did no t exist, no r coul d th e task of providin g th e loaves of 
bread and th e wine casks be overlooked. 33 

Anothe r troublesom e aspect of th e ceremon y was th e creatio n of new knight s of 
th e Orde r of St. Václav. Nobod y knew for certai n exactly what these knight s were, 
no r what ceremonie s or insignia were appropriat e for them . Nevertheless , the y had 
been create d at previou s coronations , so „accordin g to ancien t custom " th e king 
would creat e the m at th e presen t one. 3 4 Diligen t historica l researc h foun d th e earliest 
mentio n of thi s orde r at th e coronatio n of Václav II in 1270, but th e oldest docu -
mentar y evidenc e was a Maiestas or royal lette r of Kin g Sigismun d datin g from 1421. 

with me his copies of the „Augsburger Allgemeine Zeitung" , and his identificatio n of the 
correspondent s accordin g to the editor' s copies for paymen t of honoraria , „Deutsche s 
Literaturarchiv " Marbac h am Neckar , „Cotta-Archiv" . 
The ceremoniá l used in the coronation s may be found in SÚA. Praha . Fon d České Guber -
nium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 300, sign. 19a, Karto n 269 for Leopold ; SÜA. 
Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 304, sign. 19e, Karto n 
270 for Francis ; and SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1836-1840, i. 
č. 2020, sig. 18/9b , Karto n 1853 for Ferdinand . 
Rescrip t to the Bohemia n Gubernium , 20 April 1791. SÜA. Praha . Fon d České Guber -
nium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. Č. 300, sign. 19a, Karto n 269. -  Mittrowsk y to 
Chotek , 11 Januar y 1836. SÜA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1836 -
1840, i. č. 2020, sig. 18/9b , Karto n 1853. -  At Leopold' s coronatio n the lords' estate nearly 
had to have a new banne r made for them , but at the last momen t the old one was discov-
ered, kept as a museum piece by one of their number . The knights had no troubl e finding 
their banner , but they had to order a new decorativ e poin t for it. See Petráň : Kalendá ř 256. 
Rescrip t to the Bohemia n Gubernium , 20 April 1791. SÚA. Praha . Fon d České Guber -
nium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 300, sign. 19a, Karto n 269. The Guberniu m was 
asked not  only to announc e tha t the king would create new Knight s of St. Václav, but to 
repor t what the characteristi c propertie s of the order were, and how the ceremon y had been 
observed in the past using the coronation s of 1723 (Charle s VI) and 1743 (Mari a Theresa ) 
as models . For the Knight s of St. Václav at Ferdinand' s coronation , see SÜA. Praha . Fon d 
České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1836-1840, i. č. 2020, sig. 18/9u , Karto n 1857. The 
folder contain s all the correspondenc e regardin g candidate s from the lords' and knights ' 
estates, generally rewarded for long military or statě service, for supplying the armies 
durin g the Napoleoni c wars, or for elevating their district s throug h industr y and cul-
ture . 



H. LeCaine Agnew, Ambiguities of Ritual 13 

Non e of these reference s gave any idea abou t th e origin or custom s of th e order , so 
imaginatio n coul d fill in: 

There is no doubt that our glorious ancestor s in their pious devotion to St. Václav did this, 
and fighting courageousl y unde r his banner , established in his hono r tha t the king and lord 
of the land, girded with the sword of St. Václav, would create Knight s of St. Václav just like 
the Hol y Roma n Empero r at his imperia l coronatio n create s knights with the sword of 
Charlemagne . It is also known tha t whenever the brave Czech s went into battle or took the 
field they carried before them a banne r with the likeness of St. Václav on it, singing pious 
hymn s before battle to commen d themselves to his care. 35 

Like thi s ostentatiou s commemoratio n of St. Václav, venerate d since th e early 
middl e ages as th e patro n of the Bohemia n kingdom , th e use of Czec h in th e formu -
la summonin g th e four estate s to recogniz e thei r crowne d king echoe d with th e tra -
dition s of Bohemia' s histor y of independen t existence . So to o did th e coronatio n 
oat h to th e estates , in which th e king confirme d all th e traditiona l privileges of th e 
Bohemia n Estates , or at least thos e remainin g after 1627. Th e mos t significant remain -
ing right of th e Estate s was th e free electio n of a ne w king if th e dynast y expired . 
Th e othe r privileges were mor e formal , includin g th e right to agree to th e king's 
request s for financia l contributions . As on e autho r writin g at th e tim e of Leopold' s 
coronatio n dryly noted , „Whe n on e consider s tha t a Kin g of Bohemi a rules thi s 
kingdo m as a monarch , and thu s can prescrib e all sorts of laws for th e realm if the y 
do no t contradic t these privileges, on e can easily recogniz e what rights th e rule r pos-
sesses and wields in thi s kingdom." 3 6 I n spite of th e limite d natur e of these rights, 
th e fact tha t the y were legally enumerate d and tha t th e monarc h swore to uphol d 
the m in his coronatio n oat h expressed again tha t Bohemi a onc e had had a separat e 
statu s and formall y possessed it still. 

Preservin g th e coronatio n rituá l essentially unchange d after th e length y interva l 
between bot h Leopold' s and Ferdinand' s ceremonie s loome d large in th e thinkin g of 
th e cour t in Vienna and th e Guberniu m in Prague . Th e Script s for th e ritual s used in 
each coronatio n were based on researc h by th e Guberniu m sent to Vienna for ap-
proval , using th e earlier coronation s of Charle s VI (1723) and Mari a Theres a (1743) as 
models . Even th e preparation s for th e 1836 coronatio n were expecte d to mak e onl y 
such mino r change s in th e rituá l „as migh t be demande d by changin g contemporar y 
conditions." 3 7 On e reason rituá l is so politicall y powerfu l is tha t it can creat e a sense 

Rul ík : Kalendá ř historick ý I, 159-160. There is a similar discussion in the „Tagebuc h der 
böhmische n Königskrönung " 52-54, retelling the story of the Battle of Chlume c in 1126. 
For the original chronicler' s accoun t of how St. Václav appeare d to the Czech troop s be-
fore their battle with the Saxons at Chlumec , see Pokračovatel é Kosmovi. Trans . Karel 
H r d i n a , V. V.Tome k and Marie Bláhová . Prah a 1974, 39-40. See also Pe t r áň : 
Kalendá ř 258. 
Böhmisch e Krönungsfeie r Sr. Majestät Leopold IL, 36-37. 
Lette r from Mittrowsk y to Chotek , 11 Januar y 1836. SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . 
Praesidiu m (PG) , 1836-1840, i. č. 2020, sign. 18/9b , Karto n 1853. Fo r Leopold' s coronation , 
see the correspondenc e between the Unite d Cour t Chanceller y and the Gubernium , espe-
cially Kollowraťs letter of 22 April 1791 to Rottenhan . SÚA. Praha . Fon d České Guber -
nium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 300, sign. 19a, Karto n 269. 
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tha t th e orde r aroun d us is no t of ou r own making , but roote d in th e externa l world, 
an d tha t it is lasting. 38 On e way rituá l heighten s thi s sense of permanenc e an d natu -
ralness is by its own unchangin g quality . Thu s it was importan t no t to alter any 
aspect s of th e Bohemia n coronation s unnecessarily , even when it gave rise to curiou s 
ironi e contrast s between th e realit y of daily life and th e realit y implici t in th e lan-
guage of th e ceremony . Leopold , after some consideration , decide d to leave un -
change d th e phrase s in th e archbishop' s coronatio n rituá l tha t implie d tha t th e king 
was elevated to his office throug h th e Interventio n of th e churc h hierarchy , as well as 
th e passages in th e Lati n coronatio n oat h in which he promise d to uphol d th e Catho -
lic faith and preserve it from heresy. Leopol d and his successors wielded statě con -
tro l over th e churc h in essential s already, and since Josep h II' s paten t establishin g 
toleration , th e statě legally recognize d th e „heretics " th e king was swearing to 
combat . Nevertheless , th e sanctio n th e Catholi c churc h coul d give to th e authorit y 
of th e thron e was mutuall y beneficia l to both. 3 9 Leopol d decide d to leave th e words 
unchanged , stressing continuit y and th e unchangin g pattern s th e rituá l was intende d 
to emphasiz e -  and th e mutua l benefit to crown and churc h of th e legitimac y čon -
ferred by tha t rituál . 

Thi s sense of permanenc e and naturalnes s contribute d to a relate d aspect of the 
rituá l celebration s of coronation , námel y tha t the y did no t depen d in an y significant 
way upo n th e individua l qualitie s or opinion s of th e perso n being crowned . Between 
1791 and 1836 th e crowne d kings of Bohemi a include d a convince d Enlightene d 
monarc h who personall y supporte d th e concep t of a Constitution , an arch-conserva -
tive whose educatio n unde r tutor s hand-picke d by Josep h I I had no t given him any 
of Joseph' s interes t in reforms , and an unfortunat e invalid who bore in his genes and 
bod y th e trace s of th e Habsbur g family's marriag e habits . When th e Estate s swore 
fealty to Ferdinand , accordin g to th e diary of Coun t Eugen e Černín , th e king 
looked „quit e pitiful" in his marshal' s uniform . At th e coronation , Černí n note d tha t 
Ferdinan d repeate d th e oat h completel y unintelligibly , and tha t th e archbisho p did 
no t place th e crown correctl y on his hea d so tha t it appeare d to o heavy for him. 40 

Non e of tha t mattered : like a tru e sacrament , th e rite of coronatio n was efficacious 
n o matte r what th e conditio n of th e individua l involved. ; :-

Amon g th e remainin g ceremonie s connecte d with th e coronation , th e Installatio n 
of a female membe r of th e royal family as abbess in th e Theresia n Institut e for 
Noblewome n in th e castle precede d th e coronatio n of th e queen . As head of thi s 
institution , which replace d th e conven t of St. George' s in th e castle tha t Josep h II had 
suppressed , she the n preside d at th e queen' s coronation . Th e queen' s coronatio n 
ceremon y was patterne d on tha t of th e king, and used th e samé Crow n of St. Václav, 

See Ker tze r : Ritua l Politic s 10, 85-86. 
See Pe t r áň : Kalendá ř 256-257. -  Rulik's accoun t of the coronatio n gives the füll text of 
the Latin oath . Rul ík : Kalendá ř historick ý I, 157. 
Černín , who held the office of Hereditar y Čup-Bearer , also note d tha t the rehearsa l for the 
coronatio n of the Queen went so badly tha t the entir e ceremon y had to be repeated , which 
made the rehearsa l last unti l 2 :00 p. m. SOA. Třeboň . Pracovišt ě Jindřichů v Hradec . Fon d 
RA Černín , sign. VIII F 2, entrie s for 3, 6 and 7 Septembe r 1836. 
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but lacked th e politica l aspect s of th e king's coronation . Ferdinand' s coronatio n was 
to have had anothe r special ceremony , th e grantin g of th e Prince-Bishopri c of 
Olomou c as a feudal fief from th e Bohemia n Kin g to th e curren t incumbent , 
Ferdinan d Mari a Chotek , brothe r of th e highest burggrave. In a tragéd y popularl y 
interprete d as a judgmen t on th e burggrave for insistin g on carryin g ou t th e corona -
tion in špite of a choler a outbreak , th e disease carrie d off th e bishop a few days be-
fore th e schedule d ceremony . Thi s ceremoniá l enfeoffment , too , would have empha -
sized th e forme r statu s and independenc e of th e Bohemia n crown. 41 

Th e coronation s were also marke d by man y festivities, runnin g th e gamut from 
cour t balls in gala dress, to theatrica l Performances , to populä r sideshows such as th e 
balloon ascensio n by Monsieu r Blanchar d at Leopold' s coronation . Fro m amon g all 
th e function s and occasion s tha t marke d th e coronations , several emerge tha t seem 
to have intention s beyon d th e purel y recreational . In on e way or anothe r certai n 
festivities seem aimed at representin g th e kingdom , at reflectin g a desired vision of 
its achievements , culture , and status . Tha t aim lay behin d th e proposa l Coun t 
Ferdinan d Kinský presente d to th e Bohemia n Estate s in January , 1791. Kinský 
argued tha t th e histor y of Bohemi a itself proved tha t such public festivals as th e 
royal coronatio n reflected no t onl y politica l conditions , but th e fundamenta l cul-
tur e of th e nation . Therefore , he urged his fellow-member s of th e Estates , „in th e 
great festival, which th e natio n will celebrat e at th e coronatio n of its benevolen t king, 
we shoul d be Bohemians ! -  Bohemian s as the y were in th e epoc h of thei r glorious 
sixteent h Century. " Instea d of celebratin g onl y with „dances , plays, or ephemera l 
monument s of art and theater , as lasting as a summe r night, " th e nobl e Estate s 
shoul d organiz e a knightl y tournamen t in th e fashion of thei r Renaissanc e fore-
bears. 42 When thi s creatively anachronisti c proposa l was sent up throug h th e 
Guberniu m to th e Unite d Cour t Chancer y in Vienna , it came back with a tactfu l bu t 
definit e refusal. Kollowrat , communicatin g Leopold' s rejectio n of th e idea of a tour -
nament , urged th e Estate s to avoid „al l entertainment s tha t are dangerous , offensive 
or inappropriat e to th e taste of ou r times." 4 3 I n th e end (in špite of Kinsky's scorn -
ful comments ) th e Estate s settled on Sponsorin g an oper a (Mozart 's „L a clemenz a di 
Tito") , a ball, and a fireworks display. 44 Theater , danc e and fireworks remaine d com -
mo n feature s of th e succeedin g coronations , too . 

Other , less predictabl e festivities also marke d th e coronations . At Leopold' s coro -
natio n on e of th e innovation s was th e first industria l exhibitio n ever held in Centra l 

For the Queen' s coronatio n rituá l see the sources in not ě 32. The enfeoffmen t of the 
Archbishop of Olomou c was schedule d for 8 Septembe r 1836, but he died on 5 September . 
See Muk : Posledn í korunovac e 50-51; and Prager Zeitun g No . 142 at 9 Septembe r 1836. 
Černí n record s curren t opinion s tha t the death of his brothe r was a divine judgmen t on Karl 
Chote k for urging the holdin g of the coronatio n in špite of the choler a outbreak , but argues 
that these views unfairly blamed the burggrave. SOA. Třeboň . Pracovišt ě Jindřichů v 
Hrade c Fon d RA Černín , sign. VIII F 2, entry for 6 Septembe r 1836. 
Cop y of Kinsky's original speech to Estates . SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesi-
dium (PG) , 1791-1806, i. č. 302, sign. 19c, Karto n 270. 
Lette r from Kollowrat to Rottenhan , 2 Marc h 1791. Ibidem . 
Lette r from the Estate s to Rottenhan , 11 May 1791. Ibidem . 
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Europe , organize d by th e Gubernium . Example s of manufacture s from all over 
Bohemi a were gathere d in th e Clementinum , and Leopol d inspecte d the m with 
unfeigne d interest . Th e Gubernium' s inten t was to „hono r th e Bohemia n factorie s 
and Workshops , and to encourag e thos e who devote themselve s to thei r develop -
ment." 4 5 A similar, thoug h less impressive, exhibitio n was organize d for Ferdinand' s 
coronation , which th e king enjoyed so muc h tha t he visited it a secon d time. 46 These 
exhibition s displayed th e economi c and commercia l developmen t of th e kingdo m of 
Bohemia , which since th e loss of Silesia half a Centur y earlier was th e industria l cen -
ter of gravity of th e Habsbur g realm . 

Anothe r similarit y between Leopold' s and Ferdinand' s coronatio n was a royal 
visit to a Session of th e Roya l Bohemia n Societ y of Sciences . These meeting s pro -
vided a celebratio n of th e cultura l and scientific attainment s of Bohemia , comple -
mentin g th e industria l exhibitions . Leopol d listened to a variety of presentation s for 
nearl y thre e hours , amon g which th e mos t noteworth y to th e „awakeners " was th e 
speech by Josef Dobrovský , entitle d „Übe r die Ergebenhei t un d Anhänglichkei t der 
Slawischen Völker an das Erzhau s Österreich. " In it, Dobrovsk ý presente d a slight-
ly differently-accente d vision of th e ties between monarc h and peopl e tha n tha t prop -
agated by th e Estates . Dobrovsk ý stressed th e essentia l suppor t tha t th e Slavic peo -
ples of th e monarch y gave to th e rulin g hous e by thei r numerica l predominanc e and 
militar y prowess. In his origina l draft , Dobrovsk ý followed thi s argumen t with th e 
reques t tha t Leopol d relax th e centralizin g and Germanizin g feature s of Josep h II' s 
administratio n in favor of th e Czec h language and culture , which was th e main 
reason tha t th e „awakeners " too k his comment s so muc h to heart . Coun t Rottenhan , 
to whom th e speech was submitte d for prio r approval , insisted tha t Dobrovsk ý leave 
ou t thi s potentiall y sensitive passage when presentin g his addres s orally to th e 
monarch , but Coun t Joachi m Sternber g subsidized its publicatio n in füll in bot h 
th e Germa n an d Czec h newspapers. 47 Dobrovsk ý also presente d th e monarc h 
with copie s of all th e occasiona l publication s in Czec h on th e them e of his coro -
nation. 48 Ferdinan d was to atten d a similar Session at which Františe k Palack ý 
spoke abou t Czec h painting . Du e to th e after-effect s of a new bou t of epilepti c sei-
zure s on 13 Septembe r 1836 (after viewing th e nocturna l illuminatio n of Prague ) 

Circula r letter from Guberniu m to all administrativ e district s and the Prague city govern-
ment , 8 July 1791. SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 
303, sign. 19d, Karto n 270. 
Bohemi a No . 112 at 16 Septembe r 1836. 
The Czech translatio n was by Karel Hyne k Thám . Dobrovsk ý nevěr forgot this bureau -
cratic interference . See his remark s to an unname d corresponden t in 1795, cited by V. A. 
France v in his introductio n to Reč Josefa Dobrovskéh o proslovená dne 25. září v České 
učené společnost i [Josef Dobrovsky' s speech before the Bohemia n learned society on 
25 Septembe r 1791]. Ed. V. A. Francev . Prah a 1921,20. See also Agnew, Hugh LeCaine : 
Origins of the Czech Nationa l Renascence . Pittsburg h 1993, 59-60. The Czech Version 
appeare d in Krameriusov ý vlastenské noviny at 7 Januar y 1792. 
See Pamět i F. J. Vaváka III/l , 36. Vavak's own poem : Vlastenecké vzbuzování k vděčném u 
očekáván í Leopold a Druhého , Krále Pána našeho [A patrioti c exhortatio n to thankfu l ex-
pectatio n of Leopold II , our King and lord] , was amon g them . 
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Ferdinan d was unabl e to attend , and was represente d instea d by Archduk e Franci s 
Charles. 49 

Besides these demonstration s of Bohemia' s cultural , scientific , economi c and 
industria l development , th e coronatio n festivities include d othe r events tha t sought 
to represen t th e kingdo m in anothe r way. Bot h Francis' s and Ferdinand' s corona -
tion s include d a special „People' s Celebration " („Volksfest") as par t of th e Overall 
program , and althoug h thi s elemen t was lackin g in Leopold' s Pragu e coronation , th e 
contemporar y publicit y referred to th e entir e series of gala events, th e illuminations , 
and th e decoration s as a „Volksfest". Th e concep t of th e „Volksfest" had its prede -
cessors in th e entertainment s of th e late Renaissance , Baroque , and Rococ o (Festwerk 
or Wirtschaft,  entertainment s with populä r motif s held at cour t or in nobl e residen -
ces), bu t th e coronatio n example s differ in thei r emphasi s on th e public natur e of th e 
celebrations . Leopold' s festivities in Pragu e did no t contai n any self-consciou s evo-
catio n of populä r cultur e to represen t Bohemia , thoug h some of th e festival celebra -
tion s markin g th e arrival of the crown in town s alon g its rout e on its way from 
Pragu e to Vienna , or celebration s organize d by local priests , schoolteacher s or es-
tat e authoritie s on 6 Septembe r to mar k th e actua l coronatio n day, did have some of 
these elements. 50 Also, when Leopol d visited th e Moravia n capita l of Brn o in 
October , 1791, amon g th e festivities on tha t occasio n - which to th e Moravia n 
Estate s and local patriot s served as a sort of substitut e for th e coronatio n in 
Pragu e - was a spectacl e organize d on 10 Octobe r at which representative s of th e 
Moravia n peoples , who „withou t doub t differ from each othe r in language, custom s 
and dress mor e tha n in any othe r land in Europe, " appeare d dressed in thei r nation -
al costume s an d dance d nationa l dance s to th e accompanimen t of nationa l music. 51 

These element s were include d in Francis' s coronatio n in Prague , in a „Volksfest" 
pu t on at th e expense of th e Estate s in th e king's hono r „an d particularl y intende d 
for ou r countr y folk."52 Thi s festival, held in th e ope n air in Bubene č park , com -

Muk : Posledn í korunovac e 71-72. -  Palacký had coincidentall y just seen the first volume 
of his famous „Geschicht e von Böhmen " appear in print . Černí n received his „impatientl y 
awaited" copy of volume one directly from the author , see SOA. Třeboň . Pracovišt ě 
Jindřichů v Hradec . Fon d RA Černín , sign. VIII F 2, entr y for 13 Septembe r 1836. 
Pamět i F. J. Vaváka III/l , 21. Krameriusov y vlastenské noviny No . 3 8 at 17 Septembe r 1791, 
307. Accordin g to Kramerius , at one village in the České Budějovice sub-district , the vil-
lagers appeare d „in festival costume , all the bachelor s with flowers in their hats, and all the 
maiden s with cleanly-braide d hair." In Bechyně the local Jewish Communit y marked the 
day of the coronatio n with special prayers in the synagogue. 
Citin g the „Brünne r Zeitung " for October , 1791. In : ď El ve r t , Christian : Die Desiderie n 
der Mährische n Ständ e vom Jahre 1790 und ihre Folgen . Brunn 1864, 195. Leopold had 
refused a request by the Moravia n Estate s tha t their formal oath of fealty be sworn in 
Moravia , a custom which had ended at the time of Leopol d I. Instea d (as we have seen) the 
Moravia n and Silesian estates were represente d in Prague by a deputation . See also P e t r á ň : 
Kalendá ř 57-58. 
Krameriusov y vlastenské noviny No . 33 at 18 August 1792. This announce d intentio n 
seems to have made an impression : one keeper of a family chronicl e in centra l Bohemia , 
F. Tadra of Hostin , note d tha t when Franci s was crowned , „he organized for the simple 
countr y folk a festive celebration , such tha t no townsma n or noblema n was admitted , 
only the countr y folk themselves [...]. " Cited in R o b e k, Antonín : Lidové zdroje národníh o 
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bined element s of th e allegorica l tableau x depictin g harvest festivals and th e bount y 
of th e land with dancin g and celebratio n as at a weddin g day. Coun t Rottenhan' s orig-
inal idea was to invite peasant s from th e estate s nea r Pragu e tha t belonge d to th e 
Burggrave's domain s to a re-enactmen t of a market , but th e Estate s too k over th e 
idea and began to expan d it. To add to th e festive natur e of th e celebration , the y decid -
ed tha t th e Guberniu m shoul d orde r each of th e 16 administrativ e circuit s (Kreis , 
kraj) to select and send to Pragu e a youn g coupl e who would be marrie d at th e festi-
val, alon g with assorted witnesses, relatives, and musicians . Pragu e would also con -
tribut e four couples , each of whom would be rewarde d with a dowry of 300 gulden 
(500 for th e Praguers). 53 Car e was to be take n in selectin g th e participatin g peasant s 
for a pleasing variety in traditiona l costume , and especially so tha t th e peasant s se-
lected shoul d be „in a position , throug h pleasan t outwar d appearance , health , cheer -
fulness, and clean , decen t clothin g to represen t th e pictur e of a happy, contentedpeas-
ant appropriat e for thi s celebration." 54 O n th e othe r hand , some officials expressed 
concer n lest th e appearanc e of th e chose n peasant s creat e a falše impressio n of th e 
wealth of th e countrysid e and lead to an increas e in taxation , to which th e 
Guberniu m soothingl y replied tha t even th e nobilit y were sparin g n o expense to 
mak e thi s occasio n a glorious one , an d n o on e would dra w unwarrante d conclusion s 
abou t peasan t incom e from thei r appearance. 55 Th e Guberniu m also warne d th e 
distric t officials to také care tha t no undu e pressure was used to get th e peasant s to 
agree to attend , so tha t the y would no t conside r thei r participatio n „a kind of Robot 
[forced labor]." 5 6 

Th e questio n of coercio n arose again repeatedl y with th e brides and bridegrooms . 
Th e prize of 300 gulden apparentl y was to o muc h for some peopl e in th e circuits , for 
when th e secretar y of th e Guberniu m asked th e prospectiv e couple s to confir m tha t 
the y actuall y desired to be joined in marriage , in several cases eithe r th e bride or 
groom said „no, " and in on e instanc e it appeare d tha t th e threa t of coercio n was 
indee d applied . Th e Guberniu m insisted tha t th e monetar y gift belonge d to th e 
selected girl alone , whethe r she marrie d or not. 5 7 Otherwise , th e event was deeme d 
a great success, congratulation s to th e peasant s on thei r „very respectabl e behavior " 
were sent via th e circui t administrativ e officials, and Thei r Majestie s were gracious-
ly pleased. 58 So to o were th e contemporar y chronicler s and „awakeners " such as 

obrozen í [Populä r sources of the nationa l renascence] . Prah a 1974, 91 (Acta Universitati s 
Carolinae , Philosophic a et Historica , Monographi a XLVIII) . 
Circula r letter from Guberniu m to all officials, announcin g the change in plans, 24 July 
1792. SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 305, sign. 
19f, Karto n 271. 
Lette r from circui t captain of Hrade c Králové to Gubernium , 17 July 1792; and letter from 
circui t captain of Rakovník to Gubernium , 13 July 1792 (emphasi s in original) . Ibidem . 
Lette r from circui t captain in Rakovní k to Gubernium , 13 July 1792; and Gubernium' s 
reply, 21 July 1792. SUA, Prague , Fon d České Gubernium , Praesidiu m (PG) , 1791-1806, 
i. č. 305, sign. 19 f, Karto n 271. 
Ib idem . 
Guberniu m Presiden t Rottenha n to all Circui t officials, 13 August 1792. SÚA. Praha . Fon d 
České Gubernium , Praesidiu m (PG) , 1791-1806, i. č. 305, sign. 19 f, Karto n 271. 
Ibidem . 
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Krameriu s or Rulík , bot h of who m left detaile d account s of th e festivities. Rulík , in 
additio n to being fascinate d by the amoun t eaten and drun k by th e guests and partic -
ipants , note d tha t as par t of th e weddin g festival on e of th e village justices read a 
speech of welcom e in Czec h to th e king, to which Franci s replied , also in Czech. 5 9 

At a tim e when th e peopl e of Franc e were overthrowin g thei r monarchy , Rulí k 
addresse d his countryme n in these toneš : 

Czechs ! Renowne d patriot s and my fellow-countrymen ! Remembe r this memorabl e day, 
and celebrat e it in your heart s forever, for here you have learned to know unde r what a merci -
ful royal scepter you remain , so that foreign nation s will envy you, and actually do envy us, 
tha t such a gracious monarc h rules over us in mercy and benevolence . 

Altogethe r the „Volksfest" at Francis' s coronatio n was somethin g new, no t least 
because of th e efficient official Organizatio n of such a large function . In špite of some 
difficulties in feeding th e number s of peopl e who arrived, generálky th e event was 
considere d a success: „ou r glorious court , as a sign tha t thi s countr y merry-makin g 
pleased it, remaine d in Bubene č unti l midnight." 6 1 

N o othe r occasio n for somethin g of thi s magnitud e and thi s semi-officia l natur e 
offered itself unti l Ferdinand' s coronatio n in 1836, when th e Estate s again pu t on a 
„Volksfest" modelle d on th e on e in 1792. Onc e again th e abilities of th e administra -
tive apparatu s were called int o action . Coun t Chote k reminde d th e administrator s 
tha t th e goal was to organiz e th e celebration s so tha t the y would be as folk-like an d 
representativ e of th e Bohemia n nationalit y as possible, and to „provid e th e lower 
classes an occasio n for merry-making." 62 Participant s were to behave in an orderl y 
and discipline d manner , and th e village justices who were to receive recognitio n were 
charge d with ensurin g good behavior . Achieving th e desired result was no t easy. Th e 
choler a outbrea k in Pragu e durin g th e coronation , news of which was suppressed in 
th e official newspaper s but reache d th e countrysid e anyway, caused man y peasant s 
to balk at participating . Rumors , often quit e fantastic , circulate d amon g th e peasant s 
directe d to atten d th e festival. Accordin g to Cernin' s diary th e peasant s from th e 
Boleslav circui t claime d tha t th e empero r had agreed with th e Pash a of Egypt to send 
the m all ther e as colonists , to replac e famin e victims. Even thos e who did no t quit e 
believe tha t story felt it migh t be bette r to remai n at home. 6 3 

Rulík : Kalendá ř historick ý I, 182-184. Accordin g to Rulík, peasant s from the country -
side accounte d for more than 8 000 of the people presen t (the tota l numbe r tha t attende d was 
given as 40 000). Fo r them various kinds of beef, pork, ham, sausage, koláče (8 000 pieces), 
bread, žemle, and 200 barreis of beer were prepared . See also the accoun t in Krameriusov y 
vlastenské noviny No . 33 at 18 August 1792, 277-280; and Pamět i F. J. Vaváka III/l , 68-77. 
Rul ík : Kalendá ř historick ý I, 184. 
Krameriusov y vlastenské noviny No . 33 at 18 August 1792, 279. See also the treatmen t in 
L a u d o v á, Hannah : Lidové slavnosti a zábavy v obdob í formován í národn í společnost i 
od přelom u 18. století do poloviny 19. století [Populä r festivals and entertainment s in the 
period of the formatio n of nationa l society at the turn of the eighteent h to the nineteent h 
Century] . Prah a 1980,17-2 1 (Lid a lidová kultur a národníh o obrozen í v Čechác h [The peo-
ple and populä r cultur e of the nationa l renascenc e in Bohemia ] 4). 
SÚA. Praha . Fon d České Gubernium . Praesidiu m (PG) , 1836-1840, sign. 18/9. 
SOA. Třeboň . Pracovišt ě Jindřichů v Hradec . Fon d RA Černín , sign. VIII F 2, entr y for 
13 Septembe r 1836. 
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Nevertheless , th e progra m did také place on 14 August 1836, thoug h Ferdinand , 
still ill, coul d no t atten d and onl y th e Quee n represente d him . In a series of alle-
gorical presentation s of each circuit , with wagons carryin g brida l couple s again, bu t 
also accompanyin g tableau x showin g th e product s of th e region' s agricultur e and 
industry , th e Kingdo m of Bohemi a was parade d before th e imperia l tribune . Ther e 
were separat e dancin g areas for each circuiť s participants , expansive Spaces for th e 
thousand s of visitors (again estimate d attendanc e reache d aroun d 60 000 persons) , 
and food and drink . Naturall y troubl e arose abou t th e distributio n of th e latter , and 
th e later radica l Josef Václav Fri c note d in his memoir s tha t th e people' s disgust at 
th e miserlines s of th e caterer s led to clashes and the interventio n of th e police. 64 

Judgin g by th e account s recorde d in th e official and unofficia l press, however, as well 
as th e lasting reminiscence s it exerted int o th e 1840s, thi s final great „Volksfest" 
coul d be judged an overall success. 65 

These „people' s celebrations " provid e an interestin g example of th e shifting of 
interes t amon g th e uppe r classes and officials in th e everyday lives of th e people . Th e 
contras t between th e „Volksfest"s of 1792 and th e on e of 1836 demonstrate s thi s 
change . At Francis ' coronation , th e aim of th e Estate s was to show off th e „happy , 
contente d peasant " and emphasiz e ho w muc h bette r his lot was tha n tha t of th e 
Frenchme n who were bringin g down thei r monarchy . By 1836 th e „Volksfest" was 
muc h mor e consciousl y used as anothe r way of demonstratin g th e uniquenes s of 
Bohemia , as well as th e good relation s between peasant s an d thei r lord s and offi-
cials. Tha t uniquenes s consiste d no t onl y in historica l and politica l characteristic s 
carrie d by th e tradition s of th e Estates , but also cultura l and folkloristic attributes . 
Thu s th e Pragu e „Volksfest" of 1836 and its Moravia n counterpart , organize d in 
Brn o on 20 August 1836, continue d th e tren d toward s folklóre researc h and collectio n 
alread y emergin g in th e first half of th e nineteent h Century. 66 

Just as th e „Volksfest" of 1836 was th e last major undertakin g of its kind in th e 
Czec h lands , so th e coronatio n of 1836 was th e last royal coronatio n in Bohemia . N o 
othe r ruler of th e Czech s would set th e crown of St. Václav on his head . What , then , 
coul d on e say abou t th e meaning s of th e coronation s an d relate d festivities held for 
Leopold , Francis , and Ferdinand ? Clearl y thei r significance goes beyon d th e simple 
politica l goals outline d at th e beginnin g of thi s discussion . Participatio n in th e 

F r i c , Josef Václav: Pamět i [Memoirs] . Vol. I, Prah a 19574, 56. 
Account s of the „Volksfest" may be found in Bohemi a No . 116 at 25 Septembe r 1836, 
Prager Zeitun g No . 146 at 16 Septembe r 1836, and „Augsburger Allgemeine Zeitung " 
(from Gerle ) No . 274 at 30 Septembe r 1836, 1826-1828. A complet e descriptio n based on 
the project s approved from the circuit s was also published , Program m zu dem Volksfeste, 
welches zur Feier der Krönun g Seiner Majestät , des Kaisers und Königes Ferdinan d und 
Ihre r Majestät der Kaiserin und Königin Maria Anna, von den böhmische n Stände n ver-
anstalte t wurde. Prag 1836. 
See L a u d o v á: Lidové slavnosti 60-71. -  The authoritie s in 1836 remaine d determine d tha t 
the participant s in the festival should presen t „a satisfying pictur e of the inhabitant s of the 
circui t to which they belong", as well as tha t they should display the local folk costume . See 
the detailed MS „Instructio n für die zum Volksfeste erschienene n Landleute , und die dem-
selben zur Aufsicht beigegebenen Beamte" . SÚA. Praha . Fon d Zemský výbor (ZV), karton 
1247, Fase. 84, no. 120a, no date . 
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ritual s and celebration s surroundin g th e royal coronation s provide d opportunitie s 
for othe r goals to be pursued , othe r meaning s to be expressed. Obviously, th e Estate s 
emphasize d th e aspect s of th e rituá l tha t mad e the m independen t of Vienna , or at 
least reminde d Vienna tha t the y had onc e formall y been independent . Motivate d by 
th e threa t the y perceived alread y from th e reform s of Mari a Theres a and Josep h II , 
th e nobilit y attempte d to rally to th e defense of its political , social and economi c 
Position . In th e proces s th e noble s looke d bot h backward s and forwards, adaptin g 
th e ritual s of th e feudal monarch y and th e language of Enlightenmen t politica l 
though t to thei r aims. 

As we have seen, in several instance s th e language and Symbols th e nobilit y 
stressed also appeale d to th e „awakeners " of th e early Czec h nationa l renascence . 
They , too , welcome d any aspect of th e rituá l words or th e activities connecte d with 
th e coronatio n festivities tha t suggested social recognitio n or approva l of th e Czec h 
language. Vavák in 1791 addresse d Czechia , kneelin g at Leopold' s feet, urging her to 
beg him „t o remov e tha t heavy burden/tha t you have born e for so long/tha t th e 
Czec h language is taken away from you." 6 7 A similar ton e rings in on e of th e verses 
publishe d in hono r of Ferdinand' s coronatio n in 1836, which depict s Chote k ad-
dressing Ferdinand : „Ma y Go d grant you lon g life as ou r ruler/Fo r you preserve ou r 
tongue , ou r customs , ou r rights." 6 8 I n these and all th e othe r enthusiasti c occasiona l 
pieces and depiction s of th e coronatio n celebration s -  which , like th e ritual s them -
selves, change d little over th e cours e of th e thre e coronation s -  these Czec h patriot s 
expressed hope s for th e furthe r developmen t of th e Czec h language and cultur e tha t 
would lead to th e articulatio n of a politica l progra m for th e first tim e in 1848.69 Then , 
and for man y decade s thereafter , th e mainstrea m of th e Czec h politica l leadershi p 
would seek a socially and politicall y influentia l ally in th e Bohemia n nobility , bu t 
thei r goals were no t in fact th e same. 

Thei r mutua l participatio n and enthusiasti c celebratio n of th e ritual s of coronatio n 
serveš as a good example of Kertzer' s argumen t tha t rituá l is mor e tha n an inherent -
ly conservativ e force legitimizin g th e existing politica l order . H e claims tha t rituá l 
shoul d be seen as fosterin g solidarit y withou t necessaril y creatin g a consensu s of 

Pamět i F. J. Vaváka 22. 
Citing : Kuzmány , Karol : Hlas z pod slovanských Tater ke korunován í J. C. K.M.Fer -
dinand a I. za krále Českého toho jména V. [A voice from unde r the Slavonic Tatra s on the 
coronatio n of His Imperiá l and Royal Majesty Ferdinan d I King of Bohemia , the fifth of 
that name] . České květy [Czech blossoms] No . 50 at 1836. In : Muk : Posledn í korunovac e 
114-117. 
Krameriusov y vlastenské noviny No . 35 at 27 August 1791 and No . 36 at 3 Septembe r 1791, 
list examples printe d at Kramerius' s Česká expedice. The Czech literary Journal s „České 
květy" (edited by Josef Kajetán Tyl) and „Česká včela" [Czech bee] printe d the efforts of 
leading Czech poets of the Biedermeier , such as Václav Hanka , Josef Jaroslav Langer, and 
Karel Vinařický. Even Karel Hyne k Mách a produce d a poem in Ferdinand' s honor , N a 
přícho d krále [On the arrival of the king], on the occasion of Ferdinand' s visit to Prague in 
1835, the year before his coronation . At tha t time the Bohemia n Museu m published a col-
lection of such poems, Hlasy vlastenců při radostné m vítání J. C. M. Ferdinand a I. a Marie 
Anny v Praze dne 4. října 1835 [Vbices of patriot s durin g the joyful welcome of His 
Imperia l Majesty Ferdinan d I and Maria Anna in Prague , 4 Octobe r 1835]. 
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belief, so tha t for example each participan t in th e Bohemia n coronation s and thei r 
celebration s coul d agree tha t these action s were appropriat e withou t agreeing on 
specifically what th e action s meant . While thi s ambiguit y of politica l rituá l can lead 
to conflic t when different group s in society see very different meaning s in th e same 
symbol, it can also be a significant sourc e of social stability. 70 Ritua l politica l Sym-
bols can also chang e meanings , and be used to replac e an existing orde r as well as 
pro p it up. 7 1 In th e last thre e coronation s in Bohemia , aspect s of thi s proces s can be 
traced . Th e resistanc e of th e Bohemia n nobilit y to centralizin g and modernizin g 
pressure from Vienna initiall y coincide d with th e desire of th e rising Czec h intelli -
gentsia, increasingl y joined by urba n and eventuall y rura l strat a of th e Czech-speak -
ing population , for cultura l recognition . As thi s nobl e resistanc e sought to broade n 
th e social base of its suppor t and adap t new weapon s to its arsenal , however, it 
change d int o somethin g eise tha t went beyon d th e limite d goals of th e nobility . In 
thi s process , th e ideology of moder n Czec h nationalis m emerge d and continue d to 
develop throughou t th e nineteent h Century. 72 

In tha t Czec h nationalis t ideology, th e Symbols of th e Crow n of St. Václav and the 
Kingdo m of Bohemi a continue d to occup y a major place . Th e fact that , in spite of 
promise s mad e on at least thre e occasions , Franci s Josep h never was crowne d Kin g 
of Bohemi a did no t decreas e th e symbolic significance of th e Bohemia n crown . On e 
coul d argue, in fact, tha t eventuall y his no t doin g so increase d thi s significance by 
separatin g th e crown from its possession by th e Hous e of Habsbur g and raising its 
symbolic meanin g as th e repositor y and emblé m of Czec h statehood . Th e impor -
tanc e of th e crown to th e state-right s politica l tactic s of muc h of th e nineteent h Cen-
tur y does no t exhaust its symbolic meaning , either . Tha t meanin g continue s int o th e 
presen t Century , no t least in connectio n with th e retur n of th e Czec h land s to sepa-
rate statehoo d with th e breaku p of Czechoslovaki a on 1 Januar y 1993.73 Th e electio n 
of th e Presiden t of th e Czec h Republi c in th e Vladislav Hal l of th e Pragu e castle, 
scene of th e forma l oat h of fealty to th e last thre e crowne d kings of th e realm , testi-
fies at onc e to th e permanenc e and malleabilit y of such politica l ritual s and thei r 
ability bot h to reflect and shape reality. 

Ker t ze r : Ritua l Politic s 71-76. 
Ib ide m 174-175. 
On the shifting patter n of nationalis t ideology as a mobilizin g force for resistance to the 
centralizing , modernizin g State, see Breui l ly , John : Nationalis m and the State . Man -
chester 1985,1-35 , 99-103. 
The fact tha t often lavish publication s devoted to the crown or coronatio n of kings of 
Bohemi a coincide d with significant historica l moments , sometime s tragic for the Czechs , is 
telling. Some examples: in the dark days of Naz i occupation , Korunovačn í řád Českých králů 
[The order of coronatio n of the Czech kings]. Prah a 1941, with Charle s IV credite d as 
author;  durin g „normalization " after the fall of Dubček , see Tykva, Bedřich : Koruno -
vační klenot y Království Českého [The crown jewels of the Kingdom of Bohemia] . Prah a 
1970; and most recentl y to commemorat e the emergenc e of an independen t Czech republic : 
České korunovačn í klenoty. Prah a 1993. -  The Husá k regime lavishly celebrate d the anni -
versary in 1978 of Charle s IVs death four centurie s earlier, includin g placing the corona -
tion regalia on display in the castle (where the present autho r was amon g the thousand s 
who queued up to see them) . 



„ T A C T I C A L O P P O R T U N I S M " : KARE L KRAMAR' S 
A D A P T A T I O N O F PALACKY' S C O N C E P T O F 

T H E B O H E M I A N „ S T A A T S R E C H T " 1 

By Stanley B. Winters 

Th e cardina l politica l deman d of th e Czec h nationa l movemen t in th e Habsbur g 
Monarch y from 1848 to 1914 was th e restoratio n of th e histori e Bohemia n „Staats -
recht " (Česk é státn í právo) in a form tha t would establish th e legislative and admin -
istrative predominanc e of th e Czec h majorit y in th e Bohemia n Kingdo m over th e 
Germa n minority . Pursui t of th e „Staatsrecht " occupie d the thought s and action s of 
two outstandin g Czec h politicians : Františe k Palack ý from th e revolutionar y year 
1848 unti l his deat h in 1876, and Kare l Kramá ř from his politica l debu t in 1889 unti l 
his renunciatio n of Austria in 1914. Fou r years afterwards , on 14 Novembe r 1918, it 
was Kramar' s prou d duty , as prim e ministe r of th e new Czechoslova k Republic , to 
declar e before th e country' s Nationa l Assembly: „AU th e chain s tha t have boun d us 
to th e dynast y of Habsburg-Lorrain e are tor n asunder. " 2 

At first glance, linkin g Kramá ř with Palack ý on th e „Staatsrecht " issue ma y seem 
inappropriate . O n on e hand , Palack ý was th e nationa l revivalist, linguist, philos -
opher , and autho r of th e monumenta l „Dějin y národ u českého " (Histor y of th e 
Czec h Nation ) tha t depicte d th e ancien t struggles, glories, and misfortune s and tha t 
set Czec h historiograph y on its distinguishe d path . Hi s electrifyin g lette r to th e 
„Frankfurte r Vorparlament " of 11 April 1848 and his farseeing essay „Ide a státu 
rakouského " (Th e Ide a of th e Austrian State ) of 1865 influence d Czec h politica l 
though t for decades . Palacky' s heroi e statur e was virtually unchallenge d in his life-
time . Honore d as „Fathe r of th e Nation " (Ote c národa) , he was th e first Czec h 
bourgeoi s intellectua l to win renow n as an Austrian statesma n and a Europea n poli-
tician. 3 

Kramář , on th e othe r hand , was an ambitiou s liberal and nationalisti c politicia n 
and publicist . H e earne d academi e credential s in law and politica l econom y and was 
an outstandin g orato ř and debater . H e was at ease equally in a crowde d Czec h meet -
ing hall and in polit é society with high Austrian officials. Eager to play th e role of 
nationa l spokesman , he refused to aeeep t any imperia l governmen t appointment . 
Because of his great persona l wealth , his Oppositio n to radica l extremism , and his 
willingness to compromis e with Vienna for inerementa l gains, he was satirized as an 

A previous version of this essay was presente d at the Conferenc e „Františe k Palacký: Dějiny 
a dnešek" [Františe k Palacký: Histor y and the Presen t Time] held at Charle s University , 
Prague , 14.-17. June 1998. 
Kramář , Karel: Řeči a projevy [Speeche s and Declarations] . Prah a 1934, 15. 

3 U rban , Otto : Česká společnos t 1848-1918 [Czech Society 1848-1918]. Prah a 1982, 34. 
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Opportunis t by Socia l Democrats , Czec h Nationa l Socialists, and liberal intellectual s 
such as T. G  Masary k and his partisans . Kramar' s fellow Young Czech , Professo r 
Bohumi l Němec , aptl y characterize d him as th e nation' s scapegoat , upo n whom it 
heape d th e blame for its failures and troubles. 4 

Thes e difference s between th e revered Palack ý and th e controversia l Kramá ř are 
considerable ; however, on th e Bohemia n „Staatsrecht " the y shared commo n ground . 
After Palack ý and F. L. Rieger, Kramá ř gave it mor e attentio n before th e Firs t World 
War tha n any othe r Czec h politician . Hi s flexibility in using th e „Staatsrecht " pro -
gram to mee t changin g circumstances , rathe r tha n hewin g at it as an inflexible doc -
trine , seemed to validate charge s tha t he was to o cozy with Vienna . 

Kramá ř finessed these criticism s by admittin g to a „tactica l opportunism " based 
on his principle s and scholarl y researc h so tha t his conscienc e was clear. 5 Thi s „tac -
tica l opportunism " shape d Kramar' s stanc e towar d th e „Staatsrecht" . On e of th e 
first to notic e thi s was Rieger, Palacky' s successor as nationa l spokesman , durin g 
Kramar' s first electio n campaig n for a Young Czec h parliamentar y mandát e in th e 
winte r of 1891. Rieger complaine d tha t Kramá ř „will move heaven and eart h to get 
tha t mandáte , for which he can hardl y wait [...] . H e promise d thing s tha t canno t be 
fulfilled." But he concede d tha t „Dr . Kramá ř by his studie s and travels has obtaine d 
th e experienc e necessar y for th e office of deputy . I onl y regret tha t in his candi -
date' s speeche s he teils peopl e thing s tha t he himself, as an educate d ma n and a 
lawyer, certainl y canno t believe."6 

Kramá ř won his first electio n convincingl y against th e Old Czec h candidate , who 
happene d to be Rieger' s brother-in-law . While he was campaignin g he learned , per -
hap s for th e first time , of th e intens e feeling amon g th e voters in his Nort h Bohemia n 
constituenc y for th e fulfillment of th e „Staatsrecht " demand . 

„Thi s was thei r mos t serious interest, " Kramá ř recalled . „The y saw tha t th e 
nation' s resistanc e was able to bur y th e punktac e (compromis e of 1890) and believed 
tha t an equally unite d will of th e peopl e coul d win tha t which was ou r undeniabl e 
right." 7 

In his boo k „Th e Multinationa l Empire " publishe d half a Centur y ago, th e Amer-
ican historia n from Austria, Rober t A. Kann , observed, tha t „All th e great Czec h 
leader s [...] were in a sense disciples of Palacký." 8 We ma y rightly ask, was Kramá ř 
on e of Palacky' s disciples? True , he embrace d Palacky' s -  and Kare l Havlicek' s -
Austroslavism, thei r quest for th e equalit y of nation s in th e Austrian Empire , thei r 
fears of Pangerma n chauvinis m and expansionism , thei r abhorrenc e of Vienna' s 
bureaucrati c centralism , and thei r rejectio n of reactionar y Russian Panslavism ; but 

Němec , Bohumil : „Za dr. Karlem Kramářem " [After Dr . Karel Kramář] . Národn í listy 
27.5. 1937. 

5 Kramář , Karel: Pamět i [Memoirs] . Prah a 1938, 71. 
Lette r of F. L. Riege r to the Board of Trustee s of the Nationa l (Old Czech ) Part y in 
Prague , 23.2.1891. In : Fon d Kramář , Archiv Národníh o Muzea v Praze , ANM 2-3 8634. 
Kramář : Pamět i 270. 
Kann , Rober t A.: The Multinationa l Empire : Nationalis m and Nationa l Reform in the 
Habsbur g Monarch y 1848-1918. 2 vols., Ne w York, 1950,1, 165. 
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he was sentimentall y attache d to Russian society and culture , had an almos t blind 
faith in Russia as protecto r of th e lesser Slav nation s and as a counterweigh t to 
Germandom , and believed liberal Russian forces would soften tsarist autocracy. 9 

Kramá ř traveled widely in Easter n and Western Europe . H e grasped Palacky' s 
geopolitica l insight abou t th e vulnerabilit y of th e Bohemia n Kingdo m and its small 
Czec h populatio n surrounde d by populou s neighbors ; tha t Bohemi a lacked a contig -
uou s outsid e power tha t migh t defend it by reason of relate d nationalit y and cul-
ture . Like Palacký , he kne w th e Slavs of th e Austrian Empir e faced centralizin g pres-
sures from th e German s and Magyar s tha t blocked thei r hope s for self-government . 
H e understoo d tha t an even worse fate awaited th e Slavs were th e empir e to dis-
integrate . H e was mindfu l of Palacky' s dramati c warnin g tha t th e small Slav nation s 
would survive onl y if a stron g bon d unite d the m all. Th e essentia l arter y of thi s 
vital associatio n is th e Danube . It s centra l power mus t nevěr move far from thi s 
river if it is to be and remai n effective. Clearly , if th e Austrian statě had no t long 
existed, it would have been in th e interest s of Europe , indee d of humanity , to have 
create d it. 10 

Kramar' s expertise in th e „Staatsrecht " cam e from his studie s at universitie s in 
Strasbourg , Paris , and Berlin and especially at th e Charles-Ferdinan d Universit y 
beginnin g in 1880. Hi s professors include d Leopol d Heyrovský, Emi l Ott , Antoní n 
Randa , and Matou š Talíř. I t was Talíř who certified his degree of JUDr . in April 1884. 
Thereafter , Kramá ř with his parents ' suppor t devote d man y month s from 1886 to 
1890 conductin g researc h in th e Vienna „Hofkammerarchiv " on th e administrativ e 
histor y of th e reign of Mari a Theres a in preparatio n for his habilitatio n and an aca-
demi e career . 

These studie s convince d Kramá ř tha t th e „Staatsrecht " of th e Land s of th e Bohe -
mian Crow n had no t been destroye d after the defeat at Bílá Hora . Rather , th e result 
was purel y an interna l revolutio n tha t did no t chang e th e externa l relation s between 
th e Kingdo m and othe r states. 11 H e defined and emphasize d these „externa l rela-
tions " concisel y in thi s Statement : 

Firstly, the Bohemia n Staatsrech t include s the relationshi p of three indissolubly unite d Lands 
of the Bohemia n Crown , Bohemia , Moravia , and Silesia, to the Habsbur g dynasty [...] . 
Secondly , the relationshi p of the independentl y sovereign Land s of the Bohemia n Crown , in 
their unity, toward the othe r Lands of their King and to othe r states. Thirdly , finally, the public 

H e r m a n , Karel/Sládek , Zdeněk : Slovanská politika Karla Kramář e [The Slavonic 
Policy of Karel Kramář] . Prah a 1971, 3-12. — Vyšný, Paul : Neo-Slavis m and the Czechs . 
Cambridg e 1977, 29-32. -  Win te r s , Stanley B.: „Austroslavism, Panslavism and Russo-
philism in Czech Politica l Thought , 1870-1900." In : Intellectua l and Social Development s 
in the Habsbur g Empir e from Maria Theresa to World War I. Ed. Stanley B.Winter s and 
Joseph Held . Boulder CO 1975, 175-202, here 183-187. 
Spisy drobn é Františk a Pa lackéh o [Mino r writings of Františe k Palacký] . Vol. I, Ed. 
Bohuš Rieger . Prah a 1898, 20. 
Kramář , Karel: Das böhmisch e Staatsrecht . Wien 1896, 9. Kramá ř originaliv published 
this study at the invitatio n of the Viennese weekly „Zeit" . A Czech translatio n as „České 
státn í právo" appeare d later that year with a new introduetion . A second Czech edition was 
published in 1914 with the two previous introduetion s and a third one by Kramá ř dated 
May 1914. 
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and constitutiona l law of the Lands of the Bohemia n Crown , the competenc y of the Diet s and 
the administratio n in the Lands , and the rights of the Crown with respect to the Estate s in 
legislation and administration . 

Kramá ř wrote thi s classic definitio n in his brochur e „Da s böhmisch e Staatsrecht " 
in 1896 and often referred to th e „Staatsrecht " in speeche s in parliamen t and in arti -
cles.13 I n th e late 1860s and early 1870s, Palack ý ha d inveighed against th e Austrian 
German s and Magyar s after Czec h hope s of Bohemia n autonom y were dashe d by 
th e „Ausgleich " of 1867 and th e repea l of th e Fundamenta l Articles in 1871.14 With 
th e celebratio n of th e centennia l of Palacky' s birth imminent , Kramá ř responde d in 
Palacky' s spirit to a Hungaria n Libera l politicia n who defende d Dualis m as preserv-
ing th e integrit y of th e Empir e against a „Slavoni c danger " inheren t in a federalized 
Empir e with a Slav majorit y population. 15 Th e Slavs onl y want equa l rights for all, 
with freedo m to pursu e thei r cultura l aspiration s as voiced by Palacký , its mos t bril-
liant representative , and an end to a germanizin g centralis m tha t favors th e domina -
tio n of on e group over others , he wrote. 1 6 

In 1876, Eduar d Grégr , th e co-founde r of th e Young Czec h party , had deflated th e 
„Staatsrecht " progra m of th e Old Czec h part y as worthles s withou t th e power to 
enforc e it. 17 Kramar' s emphasi s upo n th e „Staatsrecht " was an attemp t to refocu s the 
attentio n of th e Young Czech s and th e buddin g Czec h politica l partie s at th e tur n of 
th e Centur y on th e legal and historica l evidenc e in its favor. Hi s concep t rested on 
several supposition s derived from his researc h in Vienna . On e was tha t th e interna l 
arrangement s of a statě are fluid and susceptibl e to outsid e events. In th e case of th e 
medieva l Bohemia n Estates , tha t event was thei r decisive defeat by an absolut e mon -
arch . But 1620 did no t signify th e loss of Bohemia' s autonom y or its „Staatsrecht" , 
accordin g to Kramář . As Josef Kalouse k had alread y observed, th e Renewe d Lan d 
Ordinanc e of 1627 did no t break th e continuit y of th e „Staatsrecht" . Th e sovereign -
ty of th e Bohemia n Crow n had remaine d intac t throug h th e act of coronation , which 
guarantee d th e unit y and integrit y of th e State and obligated th e Kin g no t to cede any 
territor y from it. Kalouse k dre w th e conclusio n tha t th e coronatio n was th e deci -
sive guarante e of th e „Staatsrecht" , its safeguard against absolutism , and had 
conserve d th e continuit y of th e historica l rights of th e Bohemia n Crow n dcspit e all 
subsequen t events. 18 

Ib ide m 5. 
E.g., see Hau s der Abgeordneten , 400. Sitzun g der XVIII . Session, 28. März 1906, 35767-
35769. 
Zacek ; Joseph F.: Palacky's Politics : The Second Phase . Canadia n Slavic Studies 5/2 (1971) 
51-69, here 58-59. 
Kramář , Karel: Národnos t v Uhrác h a Rakousk o [Nationalit y in Hungar y and Austria]. 
Česká revue 2 (1898) 1083-1086, 1153-1160. 
Ib ide m 1159-1160. 
Grégr , Eduard : Naše politika . Otevřen ý list panu dr. F. L. Riegrovi [Our Politics . An 
Open Lette r to Dr . F. L. Rieger]. Prah a 1876, 10. 
Kalousek , Josef: České státn í právo. Historick y vykládá [The Bohemia n State-Law . 
Historicall y Explained] . Prah a 1871, 586-591. -  Idem : Vyd. druhé , místy opraven é [Second 
correcte d edition] . Prah a 1892, 553-560. 
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Acceptin g Kalousek' s conclusion , Kramá ř set forth anothe r supposition : tha t th e 
administrativ e connection s of th e Bohemia n Land s to th e othe r Habsbur g Land s 
were specifically represente d by th e Bohemia n Cour t Chancellery. 19 Henc e th e 
externa l relation s of th e Bohemia n Land s remaine d continuousl y intac t throughou t 
the 17th Century . Th e Bohemia n Estates , while lackin g legislative authorit y „in th e 
moder n sense, " served as reservoirs of Bohemia n sovereignty. Nothin g regardin g th e 
integrit y of th e Bohemia n Land s coul d be change d withou t thei r approval. 20 As evi-
dence , he cited thei r approva l of th e Pragmati c Sanctio n of Charle s VI in 1720 and 
othe r acts of th e early 18th Century. 21 

Kramar' s thir d suppositio n was tha t th e real transformatio n in th e existence of 
th e Bohemia n Kingdo m occurre d on 1 Ma y 1749, when Mari a Theres a abolishe d th e 
separat e Bohemia n and Austrian Cour t Chancellerie s and thei r bureaucracies . In 
thei r place , she create d a new centra l institution , th e „Directoriu m in Publici s 
et Cameralibus" , whose responsibilit y was th e contro l of th e politica l administratio n 
and par t of th e financia l administration , especially th e direc t taxes. 22 At th e same 
time , she established a Suprem e Cour t in Vienna to hea r all appeal s from provincia l 
court s in th e Bohemia n and Austrian Lands . 

Th e final blow, accordin g to Kramář , cam e in 1762, when th e „Directorium " was 
suppressed and politica l and fiscal responsibilitie s were divided. A ne w Bohemian -
Austrian Cour t Chanceller y was create d to handl e politica l matter s and taxation , 
while finance s were assigned to th e Cour t Treasury . Kramá ř wrote abou t these chang -
es: „I n th e prevailin g view [...] Mari a Theres a fashione d orde r and enlightenmen t 
ou t of chao s and ruin, " but actuall y her reform s brough t destructio n and evil.23 H e 
denounce d th e abolitio n of th e Bohemia n Cour t Chanceller y as „a violation of th e 
law of such force tha t th e Battl e of th e White Mountai n canno t compar e with it. " 2 4 

He r despicabl e act was th e roo t cause of th e oppressive centralizatio n of power in 
Vienna tha t Palack ý and othe r Czec h leader s have often railed against . Nevertheless , 
Kramá ř insisted , th e thre e Bohemia n Land s remaine d a legal unity , and th e „stipu -
lated relationship " between th e Kingdo m and th e dynast y remaine d as fixed and 
unchangin g elemen t in th e Bohemia n „Staatsrecht". 25 

Kramář : Pamět i 363. Kramá ř said this in a speech in parliamen t on 22. Novembe r 1892, 
reprinte d in his memoirs . 
Kramář : Das böhmisch e Staatsrech t 9. -  On the unbroke n continuit y of the historie 
Staatsrech t in certain respects, see also Hassenpf lug , Eila: Die böhmisch e Adelsnation 
als Repräsentanti n des Königreich s Böhme n von der Inkraftsetzun g der Verneuerte n Lan-
desordnun g bis zum Regierungsantrit t Maria Theresias . Bohemi a 15 (1974) 71-90. 
Kramář , Karel: České státn í právo a Česká strana lidová [The Bohemia n State-La w and 
the Czech People' s Party] . Česká revue 2 (1899) 1096. This essay is a detailed response and 
rejection of T. G. Masaryk's natura l law theor y of politica l rights. 
I d e m: Das böhmisch e Staatsrech t 17. Idem : České státn í právo. Druh é vydání [The Bohe-
mian State-Law . 2nd ed.] . Prah a 1914, 32. 
Idem : Z doby předteresiánsk é [Fro m the pre-Theresia n Era] . Athenaeu m 9 (1892) 198. -
Idem : Das böhmisch e Staatsrech t 21. 
Ib ide m 18. Cf. -  Kramář : Pamět i 69. 
Idem : Das böhmisch e Staatsrech t 34. 
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Kramá ř was no t a ma n given to tiltin g at windmills , at least no t in thi s phase of his 
career , when his Star was ascendin g in Czec h and Austrian politics . H e acknowl -
edged tha t „th e associatio n of th e Bohemia n and Austrian Land s since 1749 has 
create d condition s tha t canno t be denie d or abolished." 26 On e of these condition s 
was th e „commo n interests " of th e Empire . Fro m th e Standpoin t of th e „Staatsrecht " 
ther e were no „commo n interests" , but from th e Standpoint s of reasonablenes s and 
practicalit y these interest s were inescapabl e facts. Kramá ř thu s was able to justify his 
acceptanc e of Austria and propos e her reform muc h as Palack ý had don e in th e 
Kremsie r (Kroměříž ) draft Constitutio n of Marc h 1849. Althoug h the y spoke ou t 
separate d by half a Century , th e conditi o sine qua no n for bot h men was tha t Austria 
mus t be reorganize d to provid e equalit y and autonom y for her nationalities . Thi s 
would strengthe n her internall y so as to shield th e nationalitie s against German -
ization , Russification , and othe r threat s to thei r individua l existence and thereb y 
gain thei r unshakeabl e loyalty. 

Kramá ř invoked his researc h findings abou t th e „Staatsrecht " man y time s after th e 
publicatio n of his brochur e of 1896. Th e contemporar y legal schola r Valentin Urfu s 
judged tha t „despit e all th e strengt h which he devote d to th e topic , it was onl y an 
isolated episode in th e life of a professiona l politician. " 2 7 Indeed , althoug h Kramá ř 
never went beyon d his initia l researc h and supposition s and exploite d the m for his 
politica l agenda , his emphasi s on th e subject helpe d keep it alive as a public issue. N o 
othe r Czec h writer focused so intensel y on th e „Staatsrecht " before 1914 except th e 
historian s of law Bohumi l Baxa and Jan Kapras. 28 Kramá ř is credite d with going 
beyon d Palacky' s „Ide a státu rakouského " by mean s of „a ne w twist" (ein e neu e 
Wendung ) in advancin g a type of nullificatio n theor y that , in on e scholar' s opinion , 
later forme d th e ideologica l basis on which T G . Masary k and Edvar d Beneš operat -
ed durin g th e war.29 

Reference s to Palack ý in Kramar' s writings are usually brief and sometime s criti -
cal. H e believed tha t althoug h Palacky' s opinio n of th e „Staatsrecht " in 1848 dif-
fered from th e on e he later held , thi s did no t diminis h th e rights of th e Bohemia n 

Ib idem . 
Urfus , Valentin : K vzájemném u poměr u českého státoprávníh o program u a předbřezno -
vé stavovské opozice [On the Mutua l Relation s of the Czech State-La w Progra m and the 
pre-Marc h Estate s Opposition] . Právněhistorick é studie 13 (1967), 85-103, here 86. 
Baxa, Bohumil : K dějinám veřejného práva zemích korun y české [Histor y of the Public 
Law in the Lands of the Bohemia n Crown] . Prah a 1906. -  Kapras , Jan: Právní dějiny 
zemí korun y české [Legal Histor y of the Lands of the Bohemia n Crown] . Vol. 1. Prah a 
1913. 
Rabi , Kurt : ,Historische s Staatsrecht ' und Selbstbestimmungsrech t bei der Staatsgrün -
dung der Tschechoslowake i 1918/1919. In : Das böhmisch e Staatsrech t in den deutsch -
tschechische n Auseinandersetzunge n des 19. und 20. Jahrhunderts . Hrsg. v. Erns t Birke 
und Kurt Oberdorffer . Marbur g 1960, 78-99, here 86-87. -  However , Richar d Geor g 
P1 a s c h k a makes no mentio n of Kramář . He sees Masaryk as acceptin g Palacky's „foun -
dations " while „usin g questionabl e methodologica l procedures " to formulat e definite die-
ses tha t „helpe d win the ideological battle of the first world war." P1 a s c h k a: The Politica l 
Significance of Františe k Palacky. Journa l of Contemporar y Histor y 8/3 (1973) 35-55, here 
54. 
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Crow n as Kramá ř saw them . H e condemne d th e „failed passive resistance " of th e 
1860s and 1870s, in which Palack ý and Rieger played significant roles, as having 
„undul y suppressed th e spirituá l horizon " of Czec h politics. 30 Kramá ř sympathize d 
with Palacky' s fears of a universa l Russian empire , when Palack ý and a Czec h dele-
gation encountere d conservative , aggressive Russian nationalis m in Mosco w in 
1867. H e endorse d Palacky' s rejectio n of Grea t Russian chauvinis m and , with him 
and Havlíček , he wante d th e Czech s to preserve thei r language, individuality , and 
histori e traditions . Kramář , however, always optimisticall y foreseein g a reforme d 
Russia, wished tha t Palack ý had lived lon g enoug h to see Russia' s liberatio n of th e 
Balkan Slavs in 1876 and thu s migh t have softene d his skepticism over her inten -

31 

tions . 
At Kroměří ž in Januar y 1849, Palack ý had propose d a federal restrueturin g of th e 

Austrian Empir e by dividing it int o eight ethnographicall y based provinces . In 1890, 
Kramá ř offered his own plan , prudentl y confine d to th e Cisleithania n portio n of th e 
Empire . H e propose d to end Vienna' s bureauerati c centralis m by devolving sover-
eign legislative and administrativ e funetion s upo n each of four territorie s defined 
by thei r geographic , national , economic , and historica l affinities. Commo n imperia l 
funetion s such as defense and foreign relation s would remai n with Vienna , but patri -
archa l absolutism would disappear . 

Ou t of thi s new federal configuration , with equa l rights for all nationalities , 
Kramá ř suggested, ther e would develop loyalty to a renewe d Austria amon g its 
diverse peoples . On e of th e four territoria l unit s would be Bohemia , Moravia , and 
Silesia. H e excluded Slovakia, or Uppe r Hungary , wherea s Palacky' s imperia l vision 
had groupe d Slovakia with th e Bohemia n Land s in on e of his eight propose d prov-
inces. In Kramar' s view, th e endin g of centralis m would ope n th e way for balance d 
negotiation s for a Czech-Germa n compromis e in Bohemi a and would restor e th e 
efficaey of th e ancien t „Staatsrecht" , to be expande d in th e directio n of demoeraey. 32 

Fo r a ma n who had no t yet celebrate d his thirtiet h birthday , thi s was a bold and 
nobl e coneeption . 

By 1906 Kramá ř had becom e thoroughl y seasone d in th e rough and tumbl e of 
politic s in Vienna and Prague . Hi s frank and controversia l „Poznámk y o České poli -
tice" (Note s on Czec h Politics ) attacke d th e nation' s past and presen t politica l lead-
ership , no t sparin g himself. Hi s indirec t reference s to Palack ý and th e decade s of Old 
Czec h predominanc e appea r in thi s passage: 
Ultimately , each of us is the creato r of his own fate. Historica l justice is nothin g othe r than -
the logic of history. We have made so man y mistakes, perhap s it is advisable tha t it is bette r in 
the end tha t we look to the blame for our failures, sufferings, and injuries in ourselves alone -
rathe r than in the injustice of others . 

Kramář : Pamět i 86. -  Idem : České státn í právo a Česká strana lidové 1097-1098. 
Idem : Pamět i 307-308. -  Františk a Palackéh o Spisy drobn é 1, 375. -  Zacek : Palacky's 
Politics : The Second Phase 51-69, gives the contex t of Palacky's Slavism of the 1860s. 
Kramář , Karel: Federativn é Rakousko . Čas 4 (1890) 699. — Havránek , Jan: Zrozen í 
politika [Birth of a Politician] . Dějiny a současnos t 3 (1998), 18-21, here 21 gives Palacky's 
plan. -  See also Kořa lka , Jiří: Františe k Palacký (1798-1876) Životopi s [Biography] . Prah a 
1998, 313-314. 
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We lost the Staatsrech t struggle because of the uncertaint y and vagueness of what we wanted , 
wrongly estimatin g power relations , ignoring events tha t we did not expect and did not 
wish to see, and tha t turne d out  otherwise than we wanted ; incorrectl y appraisin g our own 
strength , and finally our stubbornes s and arrogance , which often prevente d us from taking 
advantage of repeate d opportunitie s offered us in parliamen t because they did not correspon d 
to the theoretica l absolutism of our Staatsrech t conviction s -  not the wrongs of our opponents . 
They simply exploited the füll measure of our mistakes. 

Kramar' s use of „we " and „our " in his indictment s in thi s passage softens his se-
vere rebuk e of Palack ý and Rieger for thei r policy of passive resistanc e tha t led th e 
natio n „throug h th e desert " for two decade s in th e 19th Century ; however, as his 
„Poznámky " elsewhere discloses, he himsel f and his Young Czech s also are subjects 
of his sharp self-criticism. 34 

O n major public occasion s in 1909 and 1912, Kramá ř expounde d his „Staatsrecht " 
concep t as th e progra m for th e natio n to follow, even as th e prospect s for winnin g 
any portio n of it in thos e years were remote . O n 21 Novembe r 1909, he discussed 
nationa l policy before an audienc e of over 2000 unde r th e auspice s of th e Young 
Czec h Studen t Organization . Hi s speech blende d a detaile d expositio n of th e 
„Staatsrecht " idea with an analysis of politica l trend s from a Young Czec h perspec -
tive. H e chide d Palack ý and th e men of 1848 for no t pressing th e „Staatsrecht " 
deman d in th e year of revolution , while later acceptin g its reactionar y form unde r 
th e leadershi p of th e Bohemia n feudal nobility . Such mismanage d struggles, he 
claimed , onl y reinforce d Viennese centralism , th e negatio n of th e „Staatsrecht". 35 

Basically, Kramá ř said nothin g he had no t said before, bu t th e partisa n audienc e 
apparentl y loved it because th e printe d text is sprinkle d with exclamation s such as 
„Výborně!" (excellent ) and „Hlučn ý potlesk!" (great applause) . 

Kramar' s mos t substantia l and favorable commentar y linkin g Palack ý with th e 
„Staatsrecht " progra m occurre d on 1 July 1912, when th e huge monumen t honorin g 
th e Fathe r of th e Natio n was unveiled in a plaza name d after him alon g th e Vltava. 
Kramá ř was chose n as th e main speaker by th e Young Czech-dominate d Pragu e 
Municipa l Council . Th e unveilin g cappe d a week of celebrator y events tha t attracte d 
man y visitors to th e city. 36 

Kramář , Karel: Üvod [Introduction] . In : Poznámk y k české politice [Note s on Czech 
Politics] . Prah a 1906, 5-7. -  Idem : Anmerkunge n zur böhmische n Politik . Transl . Josef 
Penízek , Wien, 1906, 3-4 contain s a shorte r and quite different Introductio n from the 
one in the Czech edition . 
Negative comment s on Kramar' s Poznámk y are the pseudonymous : Č.: Zpověď dra 
Kramář e [The Confession of Dr . Kramář] . Naše doba 13 (1906) 561-569. — Masaryk , T. 
G. : Politick á situace. Poznámk y ku poznámká m [The Politica l Situation . Note s about 
Notes] . Prah a 1906. -  Masaryk's differences with Kramá ř and othe r adherent s of the histor -
ical Staatsrech t program are presente d in: K u č e r a, Martin : Masarykova státoprávn í pole-
mika počátk u století [Masaryk' s Staatsrech t Polemi c at the Beginnin g of the Century] . 
Masarykův sborník 9 (1993-1995) 71-84. 
Kramář , Karel: O české politice [About Czech Politics] . Prah a 1909, 5. 
Fo r the events tha t led up to the Palacký commemoratio n see U r b a n : Česká společnos t 
531-552, and Tobolka , Zdeněk : Politick é dějiny československého národ a od r. 1848 až 
do dnešn í doby [Politica l Histor y of the Czechoslova k natio n from 1848 to the present] . 
Vol. 3/2, 1891-1914. Prah a 1936, 541-579. -  Fo r the Slavonic aspects of the dedication , see 
Vy šný: Neo-Slavis m and the Czech s 213-214. -  On the origin of the idea of a monumen t 
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Kramá ř used the occasio n to glorify Palack ý as a historian , an Organizer , a nation -
al revivalist, and above all a politician . Even in his mos t difficult moments , Kramá ř 
said, th e great ma n did no t despair . When th e „Ausgleich " with Hungar y loomed , 
Palack ý proclaime d his immorta l maxim , „We existed before Austria, and we shall 
exist after i t !" Kramá ř hailed thi s as „th e sigh of a giant , defeated , but unbroke n and 
unconquerable . " 3 7 

Kramá ř laude d Palack ý for his propheti c insights, his faith in th e nation , his 
steadfastness , and his „democratism. " H e note d tha t when Palack ý began his politi -
cal activity, th e validity of th e „Staatsrecht " was no t in question . A crowne d Kin g of 
Bohemi a was sittin g on th e thron e and it would have been troublesom e for Austria 
to have cancelle d th e ancien t compact . Palacky' s politica l goal, however, was no t 
maintenanc e of th e statu s quo but restoratio n of th e rights of th e Czec h natio n based 
on füll equa l rights within th e Empire . H e kept thi s goal even after he accepte d 
Baro n Jozsef Eötvös' s theor y of historico-politica l entities . Eötvö s conceive d a Solu-
tion to Austria' s reorganizatio n no t as a federalized State but as a unitar y decentral -
ized State , whereb y th e State would grant autonom y in all matter s „t o th e Lands , 
except thos e strictl y relatin g to affairs commo n to all."38 

Palacký , however, was no t happ y with thi s theory , accordin g to Kramář , even 
when he turne d to it after his agreemen t with th e Czec h nobility . Kramá ř quote d 
him as saying sadly, „Bu t th e principl e of nationa l equa l rights will therefor e mee t 
even greater difficulties in its practica l implementatio n [...] and its executio n still 
depends , so to say, on th e existence or non-existenc e of Austria as a unite d and 
powerfu l empire." 3 9 

„Ho w propheticall y Palack ý saw th e future!", Kramá ř declared : 
His nationa l autonom y was, and certainl y is, unde r the given condition s impossible [...] but 
the idea itself, in connectio n with the historica l constitutiona l principle s of the empire , is the 
only salvationist idea for Austria in the future [...] . There is no othe r way by than autonom y 
[...] so long as it does not  endange r the unit y of the Land and the mutua l political , economic , 
and social interest s of the whole Kingdom . 

Kramá ř exhorte d his hearer s tha t Palacky' s progra m remaine d th e nation' s pro -
gram, th e Czec h politica l progra m - „bu t we mus t go on a different road " because 

dedicate d to Palacký, its design, and Kramar' s speech, see Ho j da , Zdeněk/ P okorn ý, 
Jiří: Pomník y a zapomník y [Monument s and Forgotten  Monuments] . Prah a 1996, 92-104. 
Palacký , František : Idea státu rakouskéh o [The idea of the Austrian State] . In : Spisy 
drobn é Františk a Palackého . Vol. 1, 209-267, here 266. -  Kramář , Karel: Řeč posl. Dra . 
Kramář e při odhalen í pomník u F. Palackéh o dne 1. července 1912 o 11. hod . dopoledn í 
[Speech of Dr . Kramá ř on the Occasion of the Unveilin g of the Monumen t to F. Palacký on 
1 July 1912 about 11:00 in the Morning] . Národn í listy 1.7.1912. -  The autho r has also 
worked from an unnumbere d but paginate d typescrip t of the speech unde r the title given 
above in Fon d Kramá ř ANM . Kramar' s remar k about Palacký as „a giant, defeated " and 
othe r part s of his speech were called „humiliating " by Pokrokov á revue 8 (1912) 336. 
Kann : The Multinationa l Empire , Vol. 2, 96. 
Fon d Kramá ř ANM typescrip t Řeč posl. Dra Kramáře , 6. Portion s of Kramar' s speech are 
also given in H o j d a / P o k o r n ý : Pomník y a zapomník y 101-103. 
Fon d Kramá ř ANM typescrip t Řeč posl. Dra . Kramáře , 6. In this passage, Palacký referred 
to autonom y for Slovakia, whose strivings he came to appreciat e while he studied at Preß -
burg (Bratislava) . 
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in Palacky' s da y „everythin g was bein g reborn ; it was possible t o reac h ou r goal in 
on e blow." Th e „Staatsrecht " pol ic y was comprehensible , an d in hi s t im e th e „invin -
cible life forc e of th e n a t i o n " was awakening. 4 1 

Kramá ř admit te d tha t „ toda y condi t ion s ar e different . Unfor tuna te l y the y have 
stabilize d agains t u s in th e const i tut iona l sense , an d ther e is n o hop e of changin g all 
at onc e th e s t ructur e of Austr i a in th e sense of th e historica l right s of ou r King -
d o m . " 4 2 Wi t h thi s admission , Kramá ř shifted th e teno r of hi s speec h towar d con -
t e m p o r a r y politics , an o p p o r t u n i t y h e coul d no t resist . H e procla imed : 

Ou r polic y mus t always be th e Staatsrecht , no matte r what road s lead to it, even th e road s of 
th e mos t opportunisti c politic s of Vienna . Unde r th e given circumstances , we are forced int o 
th e polic y of patience , persistence , and diligent work. Even in that , Palack ý will be ou r exam-
ple. Let us be as persisten t as granite , as Palack ý was; let us have his iron diligence , his fore-
mos t feature , and nevěr, ever despair . We will no t go as straight as he did but we will go for-
ward, so tha t we can say with pride , in fron t of his monument , tha t we go towar d th e goals tha t 
he laid ou t for us. We want to secure th e legislative and administrativ e independenc e of th e 
Czec h Kingdom , but just as he , in th e Empire' s interes t and ou r own, we to o are willing to give 
th e Empir e what it need s to be powerfu l and stron g externall y and also to suppor t ou r expan -

•  i- r 43 sivé economi c lite. 

T h e speec h was an ou ts tandin g exampl e of Kramar ' s use of „tactica l o p p o r t u n -
i sm", whereb y h e ben t principle s t o practica l necessity. 4 4 H e t ransforme d hi s pas t 
condemnat ion s of Palacky' s obst inac y an d passive resistanc e in t o prais e for hi s per -
sistenc e an d farsightedness . U n d e r a to r ren t of effusions an d admirat ion , h e elevate d 
Palack ý t o all bu t sa inthood . Excep t for grumbl in g fro m th e radica l an d nationalis t 
left, th e speec h me t w i t h generá l approval . Essentially , K r a m á ř ha d skillfully place d 
Palacky' s mant l e over hi s Youn g Czec h Party ' s „positiv e pol icy" , th e „polic y of th e 
free h a n d " , an d th e pol ic y of winn in g incrementa l benefit s t h r o u g h artfu l persuasio n 
an d t imel y compromise s w i t h th e decision-maker s in Vienna , and , h e still hoped , 
t h r o u g h a set t lemen t wi th th e G e r m a n partie s in Bohemia . 

Finally , we re tu r n t o th e Statemen t above b y Robe r t Kann , tha t „All th e great 
C z e c h leader s [... ] were in a sense disciple s of Pa lacký." 4 5 O n th e quest io n of th e 
Bohemia n „Staatsrecht" , doe s Kramá ř belon g amon g Palacky' s disciples? T h e w o r d 
„disciple " (Jünger , učedník ) is define d as a follower wi th blin d faith in hi s maste r an d 
usuall y zealou s t o sprea d hi s teachings . Kramá ř preache d Palacky' s federalis m an d 
Austroslavism ; h e recognize d th e C z e c h nation ' s nee d for Austr i a in o rde r t o survive 
Europe ' s Grea t P o w e r „Realpol i t ik " an d growin g nat iona l chauvinism , bu t h e adapt -

I b i d e m . 
I b i d e m 8. -  In 1912, when Kramá ř admitte d th e dim prospect s for realizin g th e Staats -
rech t program , th e platfor m of every major politica l part y in th e Bohemia n Kingdo m 
(excep t th e Czechosla v Socia l Democrats ) include d th e deman d for fulfilling th e 
Staatsrecht . H e i d l e r , Jan : České politick é stran y v Čechách , na Morav ě a ve Slezsku 
[Czec h politica l partie s in Bohemia , Moravia , and Silesia]. Prah a 1914. 
I b i d e m - K r a m á ř : Řeč posl. Dra . Kramář e 8. 
By defendin g Palacky' s polic y towar d Vienna , Kramá ř was criticize d for injectin g a parti -
san not ě in his speech , because Eduar d Grég r had attacke d tha t polic y in his speech at Kutn á 
Hor a in 1883. H o j d a / P o k o r n ý : Pomník y a zapomník y 103. -  Grég r was a steadfast 
criti c of his fellow Young Czec h Kramar' s use of „tactica l opportunism" . 
See not ě 8 supra and the text for Kann' s origina l word usage. 
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ed Palacky' s legacy flexibly and selectively unde r greatly change d conditions . Hence , 
Kramá ř was no t a tru e disciple . Instead , as a freethinker , an exponen t of th e spoken 
and writte n word , a Slav while a Czec h above all, and th e first moder n professiona l 
Czec h politician , he was closer to Havlíče k tha n to Palacký, 46 but Palacky' s influenc e 
on him was undeniable . 

In th e revised German-languag e editio n of Rober t Kann' s boo k on th e national -
ity questio n and empir e reform , th e autho r change d th e word „disciple " to „Schüler " 
(pupil). 47 On e can agree with that . Like any intelligen t pupil , Kramá ř studie d 
Palacky' s writings and career , but used his own judgemen t abou t which of Palacky' s 
teaching s to accep t as his own. 

Th e suprem e lesson tha t Kramá ř learne d from Palack ý concerne d th e relationshi p 
between Austria and th e Bohemia n Kingdo m embodie d in th e „Staatsrecht" . Bot h 
men accepte d Austria's lordshi p over th e Bohemia n Lands , but onl y so long as she 
offered hop e of respectin g th e „Staatsrecht " and grantin g th e Czech s füll rights equa l 
to thos e enjoyed by her othe r nationalities , especially th e German s and Magyars . 

If Austria ever were to shatte r thi s hope , Kramář , like Palacký , was prepare d to 
abando n her , and in 1914 he did so. Hi s chang e of hear t had secretly begun before 
th e assassination of th e Archduk e Franci s Ferdinan d on 28 June. 4 8 A week later , he 
publicl y condemne d politica l murde r and blame d th e deat h on th e unfortunat e poli-
cies of Vienna and Budapest . H e was th e onl y Czec h politicia n to speak so openly . 
But he also rejected a hostil e policy towar d Austria as fully compatibl e with prima -
ry loyalty to th e Czec h and Slav causes. „We do no t desire to leave Austria", he 
said. 49 Th e contradictio n between his faith in Russia and Slavdom and his Austro -
slavism was soon pu t to a final test . O n 23 July, Austria declare d war on Serbia, and 
on 6 August she supporte d German y in th e generá l war unde r th e term s of th e Dua l 
Alliance, which Kramá ř had long opposed . 

Kramá ř was th e sole Czec h leader to reac t immediatel y and publicl y to th e out -
break of th e Europea n war on 4 August. In an articl e in th e Young Czec h organ , th e 
„Národn í listy", he prophesie d a catastrophi c conflic t whose end n o on e could fore-
see and tha t would transfor m th e ma p of Europe . H e rallied his countryme n with 
hopefu l words: „Ou r futur e lies in ourselves! If we do no t destro y ourselves, nobod y 
can annihilat e us!"5 0 Hi s faith in th e natio n opene d th e way for a thoroughgoin g 
chang e in th e public' s attitud e towar d Austria and with it an end to th e remainin g 
illusions of fulfilling th e Bohemia n „Staatsrecht " within Austria and on Austria's 
terms. 51 

Proce s Dra Kramář e a jeho přáte l [The Trial of Dr . Kramá ř and his Friends] . Ed. Zdeně k 
V. Tobolka . Vol. 2, Prah a 1918, 10, 101-103. 
Kann , Rober t A.: Die Nationalitätenproblem e der Habsburgermonarchie . 2. erw. Aufl., 
Bd. 1: Das Reich und die Völker. Graz-Köl n 1964, 162. 
Paulová , Milada : Dějiny Maffie. Odbo j Čech ů a Jihoslovan ů za světové války 1914-1918 
[The Histor y of „Maffia". The Resistanc e of the Czech s and South Slavs durin g the World 
War 1914-1918]. Prah a 1937, Vol. 1, 55-61. 

4 9 Tobolka : Politick é dějiny. Vol. 4, 48. 
5 0 Kramář , Karel: Světová válka [The World War]. Národn í listy 4.8.1914. 
5 1 Paulová : Dějin y Maffie, Vol.l, 88. 



DA S E G E R L A N D I N DE R T S C H E C H O S L O W A K E I . 
P O L I T I K U N D K O L L E K T I V E E R I N N E R U N G I N E I N E R 

E H E M A L I G E N R E I C H S P F A N D S C H A F T 

Von Andreas Wo If 

Eine n Tag vor der Proklamatio n der Tschechoslowakei , am 27. Oktobe r 1918, 
erklärt e sich Eger (Cheb ) mi t seinem Umlan d der „Kron e Böhmens " gegenüber als 
selbständi g un d schloß sich der Organisatio n Deutschböhmen s an. 1 Di e nah e der 
Grenz e liegende westböhmisch e Stad t sowie die 60 Gemeinde n ihre s Kreises, 2 be-
riefen sich dabe i zwar auf die durc h Wilson verkündet e Selbstbestimmun g der Völ-
ker, hielte n aber der „Staatsrechtstheorie" 3 ihre n eigenen staatsrechtstheoretische n 
Ansatz entgegen - die (hie r von mir so bezeichnete ) „Verpfändungstheorie" . Di e 
Versammlun g der Vertrete r der Städt e un d Landgemeinde n des politische n Bezirkes 
Eger un d Wildstein (Skalná ) begründet e die Selbständigkei t des sogenannte n 
Egerlande s mit der staatsrechtliche n Sonderstellun g der ehemal s freien Reichsstad t 
un d ihre s Umlandes , das im Mittelalte r zwar verpfändet , Böhme n rechtlic h aber nie -
mals einverleib t worde n sei.4 In wiederholte n Eingabe n an die Staatsführun g der 
ČSR , an die Friedenskonferen z un d späte r den Völkerbun d wiesen die Egerlände r 
imme r wieder auf die verbrieften Recht e des alten Pfandlande s Eger hin , „wobe i die 
Geschicht e eines staatliche n Gefüge s [sie] von so geringem Umfange " selten so klar 
un d die Beweise für seine Selbständigkei t so überzeugen d seien wie gerade beim 
Egerland. 5 

Das Program m unsere r Selbstregierung . Egerer Zeitun g Nr . 249 vom 30.10.1918, 3. -
Proklamatio n der Selbständigkei t des Egerlandes . Egerer Zeitun g Nr . 248 vom 29.10. 
1918, 1. -  S turm , Heribert : Eger. Geschicht e einer Reichsstadt . Bd. 1. Augsburg 1951, 
354. 
In der Habsburgermonarchi e und der Ersten Tschechoslowakische n Republi k als „poli -
tischer Bezirk Eger" (setzte sich aus den beiden Gerichtsbezirke n Eger und Wildstein 
zusammen) , im Reichsgau Sudetenlan d als „Stadt - und Landkrei s Eger", und nach 1945 als 
„okre s [Bezirk] Che b im kraj [Kreis] Karlovarský" bezeichnet . Siehe: Ortslexikon der böh-
mischen Lände r 1910-1965. Hrsg. v. Heriber t Sturm . Münche n 19952, 135-140. -  Die 
bekannteste n Orte davon sind wahrscheinlic h Heiße n (Plesná) , Franzensba d (Františkov y 
Lázně) , Liebenstei n (Libá) , Schönbac h (Luby) und Wildstein. Gemeindestatistik . In : 
Heimatkrei s Eger. Geschicht e einer deutsche n Landschaf t in Dokumentationen  und Er-
innerungen . Hrsg. v. Egerer Landtag . Amberg 1981, 544-553. -  Bei der Ergänzungswah l 
zum Reichsta g am 4. Dezembe r 1938 auch einfach als „Krei s Eger, der den Kern des 
Egerlande s darstellt " bezeichnet . Siehe: Kreis Eger darf von 100% reden . In 55 von 61 
Gemeinde n gab es kein Nein . Egerer Zeitun g Nr . 276 vom 7.12.1938, 1. 

3 P r inz , Friedrich : Geschicht e Böhmen s 1848-1948. Frankfur t a. M.-Berli n 1991, 88. 
4 Proklamatio n der Selbständigkei t des Egerlandes . Egerer Zeitun g Nr . 248 vom 29.10. 1918, 

1 . -Sturm : Eger I, 354. 
3 Denkschrif t des Egerlande s an den Völkerbund 1922. Die Verpfändun g des Egerlandes . 
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Diese kollektive Er innerung war allerdings nu r für die Egerländer als identi täts-
stiftende Tradit ion von Bedeutung. Von anderen Deutschen der böhmischen Län-
der dürfte Egers Ausscheren aus der gemeinsamen Linie Deu t schböhmens du rch 
die selbständig eingebrachten M e m o r a n d e n durchaus auch kritisch vermerkt wor-
den sein. Die „Egerer Zei tung" v o m 29. O k t o b e r 1918 meint zwar, daß sich der 
Beschluß von dem größten Fehler frei gehalten habe, „daß m a n etwa die Sonder-
stellung Egers ausgesprochen und dabei [...] die Volksgenossen im übrigen Deu t sch-
b ö h m e n u n d Oester re ich vergessen hät te" , 6 nach einer neuerl ichen In tervent ion 
einer Egerer A b o r d n u n g bei Staatspräsident Masaryk hielt m a n es im Egerer Jahr-
buch von 1920 allerdings für angebracht, sich für seine eigenständige Poli t ik zu recht-
fertigen: 

Die Vorsprache war durchaus keine Verletzung des Gemeinsamkeitsgefühles mit den übri-
gen Sudetendeutschen. Wie man einige Zeit nach der Vorsprache, nach Inkrafttreten des „Frie-
dens" von St. Germain erfuhr, war die Lostrennung des Egerlandes von Böhmen von tschechi-
scher Seite und von der Friedenskonferenz tatsächlich ernstlich erwogen worden. Es wäre also 
nur höchstens zu verurteilen gewesen, wenn es unversucht geblieben wäre, diese Erwägungen 
für uns günstig zu beeinflussen. Wäre aber das Egerland frei geworden, dann hätte es durch 
seine Solidarität den Volksgenossen im tschechischen Staate mehr helfen können, als jetzt, wo 
es unter einem Leid mit ihnen schmachtet. 

Erst allmählich bildete sich in der Ers ten Tschechoslowakischen Republ ik eine 
den Deutschen der böhmischen Länder gemeinsame, „sudetendeutsche" Identität .8 

Die t raumatischen Erlebnisse des 4. März 1919, in dem sich der Wunsch nach Selbst-
bes t immung, sein Scheitern, sowie eine Sehnsucht nach Aufhebung dieses Scheiterns 
tradierten,9 sowie die Vertreibung nach dem Zwei ten Weltkrieg ergänzten schließlich 
die „Verpfändungstheorie" der Egerländer. D e r in der Zwischenkriegszeit auffällig 
stark ausgeprägte (Deutsch-)Nat ional ismus in Eger - durch Bo tho Graf von Wedel,10 

600 Jahrsitzung der Egerer Stadtvertretung am 22.10.1922. Beilage zur Egerer Zeitung, 
nach der Beschlagnahme 2. Auflage, Nr. 241 vom 24.10.1922. 

6 Proklamation der Selbständigkeit des Egerlandes. Egerer Zeitung Nr. 248 vom 29.10. 
1918,1. 

7 Zit. nach S t u r m : Eger I, 361. 
8 Erste Bestrebungen in diese Richtung gab es allerdings schon in der Zeit der Monarchie. In 

einem Rechenschaftsbericht des Deutschen Schulvereins aus dem Jahr 1886 (!) heißt es: 
„Das ganze zusammenhängende deutsche Gebiet der Sudetenländer bildet einerseits den 
Nord-, andererseits den Südrand des tschechischen Gebietes, welche beide beim Further-
Passe zusammenhängen. Wie das Bindeglied beider an Baiern ein breites deutsches Hinter-
land besitzt, so lehnt sich der Nordrand an Preußisch-Schlesien und das Königkreich 
Sachsen, der Südrand an die österreichischen Alpenländer an". Zit. nach R e i n ö h 1, Rainer 
von: Die Hut der Sudetenländer durch den Deutschen Schulverein. Verbesserter Sonder-
Abdruck aus dem 6. und 7. Hefte 1886 der „Deutschen Worte". Wien 1886, 21. 
B r a u n , Karl: Der 4. März 1919. Zur Herausbildung sudetendeutscher Identität. BohZ 37 
(1996) 375. 

0 Der deutsche Botschafter in Wien meinte am 14. Oktober 1918: „Am kräftigsten ist der 
Irredentismus im Egerlande, der Hochburg der alten Schönererpartei." Zit. nach: Deutsche 
Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenprobleme in der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik. Teil 1. Von der Staatsgründung bis zum ersten Kabinett 
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Elizabeth Wiskemann,11 ehemalige Einwohner der Stadt,12 aber auch durch das vor-
gefundene Quellenmaterial im Archiv von Cheb vielfach bestätigt - 1 3 scheint in eben 
dieser „Verpfändungstheorie" eine (neben anderen) mögliche Begründung zu finden. 
Über den Wunsch nach Selbstbestimmung hinausgehend - der zumindest nicht 
überall in den Sudetengebieten und nicht von Anfang an die Anschlußforderung an 
das Deutsche Reich implizierte - ging in Eger die tradierte Sonderstellung in das kol-
lektive Bewußtsein und vor allem in die Sozialisierung neuer Generationen ein. 

Die Genese der „ Verpfändungstheorie" 

Zum Thema der Verpfändung verweist die Historiographie der Egerländer in 
erster Linie auf die überragende Bedeutung zweier Dokumente aus dem Mittelalter: 
Auf die Urkunde Ludwigs des Bayern vom 26. August 1315, in der Eger von der 
Pfandzusage an Johann von Böhmen informiert wird, und auf die Urkunde vom 
23. Oktober 1322, dem sogenannten „Egerländer Freiheitsbrief",14 die den Egerern 
nach geleisteter Huldigung vom Böhmenkönig verliehen wurde. Durch die 
Wendung ,,gewinnen[n] wir den gewalt, den wir zerechte haben sullen, daz wir 
immer darnach trachten wellen, wie wir euch ze rechten staten wider bringen und 
euch erlösen" versprach Ludwig im ersten Dokument Egers Rücklösung.15 Ludwig 
der Bayer hatte nämlich Johann von Luxemburg für 20 000 Mark Silber Stadt und 
Land Eger als Pfand zugesagt.16 Nachdem mit der Gefangennahme Friedrichs von 
Österreich in der Schlacht bei Mühldorf, bei der Johann mit seinem Kontingent ent-
scheidend eingegriffen hatte, der Streit um die Krone des Heiligen Römischen Rei-
ches endgültig zugunsten Ludwigs des Bayern entschieden war, löste der nunmehr 
alleinige, rechtmäßige deutsche König sein Pfandversprechen ein und übertrug dem 
Böhmenkönig pfandschaftsweise Stadt und Land Eger.17 Im zweiten Dokument 
wiederum, dem „Egerländer Freiheitsbrief", gelobt Johann den Bürgern von Eger, 
trotz dieses Pfandschaftsverhältnisses „stett zu behalten alle die rechte, die sie von 

Beneš 1918-1921. Hrsg. u. kommentiert v. Manfred Alexander . München-Wien 1983, 
543 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 49/1). 

11 Wiskemann, Elizabeth: Czechs and Germans. A Study of the Struggle in the Historie 
Provinces of Bohemia and Moravia. London-New York-Toronto 1938, 283 und 102. 

12 Stellvertretend sei hier Herr Winterling, ehemaliges Mitglied der SdP, mit den Worten 
zitiert: „Die Bürger waren national, das ganze Eger war eine nationale Stadt gewesen." 
Interview mit Herrn Ernst Winte r l ing am 8.8.1996. 
In diesem Zusammenhang sei besonders auf die „Egerer Zeitung" als dem wichtigsten 
Lokalblatt verwiesen, das die zunehmende Radikalisierung der Egerer Bevölkerung in den 
dreißiger Jahren wiederspiegelt. 

14 S turm, Heribert: Die alte Reichspfandschaft Eger und ihre Stellung in der Geschichte der 
böhmischen Länder. In: Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. v. Karl 
Bosl. Bd. 2. Stuttgart 1974, 48. 

5 Zit. nach Sturm, Heribert: Eger. Geschichte einer Reichsstadt. Bd. 2. Bildband. Augs-
burg 1951, 161. 
Sturm: Die alte Reichspfandschaft Eger 46. 

17 Ebenda 43. 
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romischen keysern und romischen chunigen bis her bracht haben und in redlichen 
von in verlihen sint".18 Mit diesem Gelöbnis des Böhmenkönigs seien, so das Argu-
ment der Egerer Historiographen,19 in einer rechtsverbindlichen, vertraglichen Ver-
einbarung die besonderen Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten Egers als einer 
Reichsstadt urkundlich anerkannt worden. In der Folge galt es nun, Egers territo-
riale Integrität angrenzenden Mächten gegenüber und die auch aus dem Pfand-
schaftsverhältnis resultierenden wirtschaftlichen Privilegien für die Handelsstadt zu 
erhalten. Im „Egerländer Freiheitsbrief" heißt es: „(2) Ez ist auch unser wille, daz 
allez daz, daz iczund bei dem gerichte ist, da bei belibe, nicht von uns dar abe ze neh-
men".20 Und: „(7), daz sie czolles und ungeldes ledig und vrei sullen varen [fahren] 
in allen unseren gebieten und des selbes czolles und ungeldes sollen alle unser bur-
ger und alle unser leute von allen unsern landen da zu Eger auch vrei und ledig 
sein".21 

Durch administrative Maßnahmen wurden die Sonderrechte Egers über die Jahr-
hunderte hinweg aber zunehmend beseitigt. Nach der Auflösung des „Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation" erlosch auch der weitgehend ausgehöhlte 
Status Egers als Reichspfandschaft, „der ohnehin keine politische Wirksamkeit und 
staatsrechtliche Geltung mehr hatte" .22 De jure stand der Distrikt Eger aber noch im 
19. Jahrhundert außerhalb des habsburgischen Erbkönigreiches Böhmen.23 Für 
eine staatsrechtliche Inkorporierung des vormaligen Pfandschaftsgebietes bestand 
aber offensichtlich auch keine Veranlassung mehr, da Eger de facto schon längst 
als ein Bestandteil der habsburgischen Erblande galt.24 Dieses tradierte Bewußt-
sein einer staatsrechtlichen Sonderstellung des Egerlandes als Reichspfandschaft, 
wenn auch bloß noch von formaler Gültigkeit, erfuhr in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts unter nationalen Vorzeichen eine Wiederbelebung. Dieses Geschichts-
konstrukt lautete demnach: Stadt und Land Eger seien deutsches Reichs-
gebiet - wenn auch verpfändet. Fehlte noch die Bestätigung durch die offizielle 
Historiographie. 

Nicht zufällig wandte sich Eger zu diesem Zweck an den berühmten Landes-
historiographen František Palacký. Das tradierte Bild von der verpfändeten „deut-
schen" Reichsstadt und ihrem jahrhundertelangen Abwehrkampf gegen die böhmi-
sche Krone paßte, von einem anderen Blickwinkel aus gesehen, durchaus in Palackýs 
Theorie der feindlichen Auseinandersetzung zwischen „Germanentum" und „Sla-

Zit. nach Sie gl, Karl: Eger und das Egerland im Wandel der Zeiten. Zweite reichver-
mehrte Auflage der Schrift „Eger im Wandel der Zeit von tausend Jahren". Mit einem An-
hang „Geschichte der wichtigsten Egerer Baudenkmäler". Mit zahlreichen Bildtafeln. Eger 
1931, 30. 
Diese Aufgabe übernahmen üblicherweise die Egerer Stadtarchivare, wie Karl Siegl 
(1.10.1895-31.1.1934) und Heribert Sturm (1.2.1934-26.8.1946 (ausgewiesen)). Siehe 
Sturm: Eger 1,401. 
Zit. nach Siegl: Eger und das Egerland 30. 
Ebenda 31. 
Sturm: Die alte Reichspfandschaft Eger 88. 
Ebenda. 
Ebenda. 
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wentum " in der böhmische n Geschichte . In seinem Gutachte n vom 15. Oktobe r 
1847 an den Magistra t Eger kam Palack ý dan n zu dem Schluß , daß „ein besondere r 
Incorporationsak t der Stad t un d des Bezirkes von Eger zum Land e Böhme n nich t 
bekannt " sei, un d daß dies aus dem „Umstände , daß die böhmisch e Kron e mi t der 
Reichskron e in den letzte n dre i Jahrhunderte n fast ohn e Unterbrechun g verbunde n 
war, es keine verschiedene n Parteie n gegeben hat , welche darübe r rechtskräfti g hät -
ten paciscire n können" , auch gar nich t zu erwarte n sei.25 Un d noc h eine Aussage des 
berühmte n Geschichtswissenschaftler s wurde zu einem Teil der „Verpfändungs -
theorie" . So soll Palack ý seinen Landsleute n währen d eines Sprachenstreite s zuge-
rufen haben : „Bei m Egerland , mein e Herren , müssen Sie Hal t machen ! Wenn Sie 
wollen, daß Ihr e Recht e respektier t werden , so müssen Sie auch die Recht e der 
Egerlände r respektieren!" 2 6 

Der historische Augenblick 1918/19 

Di e Bürgermeiste r un d Gemeindevorstehe r der Bezirke Eger un d Wildstein , die 
Bezirksvertretungsmitglieder , die Vertrete r der politische n Parteie n un d die Ab-
geordnete n sowie Persönlichkeite n des wirtschaftliche n Leben s hatte n zwar das 
Egerlan d der Kron e Böhme n gegenüber als selbständi g erklärt , Nationalausschüss e 
un d eine Volkswehr gebildet . Doc h stande n die markige n Wort e der Festredner , die 
der Erwartun g Ausdruc k verliehen , die zurückkehrende n Egerlände r Regimente r 
mögen „sich in den Diens t der nationale n Sache un d der Stad t Eger" stellen , in einem 
krassen Gegensat z zur Wirklichkeit. 27 Am 10. Novembe r 1918 traf eine tschechisch e 
Vorhu t auf dem Egerer Militärflugplat z ein, um militärische s Materia l in der Stad t 
sicherzustellen. 28 Nac h Erledigun g dieser Aufgabe zogen sie wieder ab. Am 16. De -
zembe r 1918 erfolgte dan n die eigentlich e Besetzun g der Stadt. 29 Am 11. Janua r 1919 
traf schließlic h noc h eine Besatzungstrupp e in Franzensba d (Františkov y Lázně ) 
ein. 30 Di e Egerer Abordnung , allen voran Bürgermeiste r Friedric h un d Bezirks-
obman n Bernardin , hatt e durc h Verhandlunge n mit den tschechoslowakische n 
Stellen in Marienba d (Mariánsk é Lázně ) die Besetzun g nu r um einige Tage verzögern 
un d einen 15 Punkt e umfassende n Vertrag mit den Besetzungsbedingunge n aushan -
deln können. 3 1 Di e „national e Regierung " habe sich beim Auftauche n der ersten 

Zit . nach Sturm : Die alte Reichspfandschaf t Eger 92. 
Die Verhandlunge n mit den Tschechen . Egerer Zeitun g Nr . 287 vom 14.12.1918, 3. -
S turm : Eger I, 356. -  G1 a s s 1, Horst : Das Egerland zwischen den beiden Weltkriegen. In : 
Heimatkrei s Eger 126. 
Egerer Nachrichten . Letzte Nachrichten . Ankunft der 6er in Eger. Egerer Zeitun g Nr . 252 
vom 3.11.1918, 3. 
Der erste tschechisch e Fühler . Egerer Zeitun g Nr . 259 vom 12.11.1918,1. -  S turm : Eger 
I, 355. 
Egerer Nachrichten . Eger, 16. Dezember . Einmarsc h der tschechoslowakische n Besatzungs-
truppen . Egerer Zeitun g Nr . 290 vom 18.12.1918, 2. 
Drahtnachrichten . Besetzun g von Franzensba d durch die Tschechen . Egerer Zeitun g Nr . 9 
vom 12.1.1919, 3. 
S turm : Die alte Reichspfandschaf t Eger 93. 
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tschechischen Truppen zu nicht mehr als einem „lendenlahmen Protest" aufraffen 
können, kommentierte dann auch die Egerer Zeitung.32 Tatsächlich trat die Volks-
wehr im Bezirk Eger bei der Besetzung durch tschechische Truppen überhaupt nicht 
in Erscheinung. Geradezu ängstlich war man darum bemüht, die Bürgermiliz auf 
polizeiliche Aufgaben zu beschränken. Bürgermeister und Bezirksobmann gaben die 
Anweisung, daß Kontroversen vermieden werden sollten, „damit ja nicht in Eger 
Blut fließe".33 

Dabei stellte sich die militärische Lage für Deutschböhmen gar nicht so hoff-
nungslos dar. Die tschechoslowakischen Freiwilligen-Legionen waren ja noch im 
Ausland. Die Egerer Zeitung polemisiert an einer Stelle darüber, daß die Tschechen 
„mit ausgemergelten Greisen und Kindern" eine deutsche Stadt nach der anderen 
besetzen würden.34 In der Bewaffnung dürften die tschechischen Soldaten den 
deutsch-böhmischen Volkswehren aber überlegen gewesen sein. Bei der vorüber-
gehenden Besetzung des Egerer Flughafens wurde auch von Maschinengewehren 
berichtet, die auf dem Flugfeld zur Aufstellung gelangt seien.35 Dem gegenüber 
beklagte sich ein tschechischer Oberstleutnant bei den Verhandlungen über die 
Besetzungsbedingungen darüber, daß Eger an die Volkswehren in den umliegenden 
Bezirken Waffen und Monturen aus den militärischen Vorräten der Stadt in verbre-
cherischer Weise verteilt habe.36 Zumindest in Eger dürften anfänglich also doch aus-
reichende Mengen an Waffen vorhanden gewesen sein. Kriegsmüde waren nach vier 
Kriegsjahren auch die tschechischen Soldaten. Im Unterschied zu den deutschen 
Volkswehrsoldaten stellte bei ihnen aber eine revolutionäre Hochstimmung und 
Freude über ihre kürzlich errungene Unabhängigkeit das vorherrschende Gefühl 
dar, wogegen sich die Verlierer des Krieges auch wirklich für die Verlorenen hiel-
ten.37 

Hoffnungslos unterlegen waren die Egerländer allerdings auf dem „internationa-
len Parkett". Das Argument einer Sonderstellung des Egerlandes wurde von Archi-
bald Cary Coolidge zwar aufgegriffen, wozu der Eindruck der blutigen Ereignisse 
des 4. März sicher beitrug. So meinte der Sonderberater der amerikanischen Frie-
densdelegation am 10. März 1919 in seinem Bericht: Es sollte „dem Bezirk Eger, der 
nicht zum ursprünglichen Böhmen gehört, die Vereinigung mit Bayern gestattet 
werden".38 Letztlich aber blieben in Paris die „historischen" Grenzen von 1914 maß-
geblich. Die Staatsgründer der Tschechoslowakischen Republik nutzten - anerkannt 
als „de facto kriegsführende Macht" - den für sie günstigen „historischen Augen-

Egerer Nachrichten. Egerer Zeitung Nr. 260 vom 13.11.1918, 2. 
Ebenda. 
Die Verhandlungen der Stadt Eger mit den Tschechen. Neuorientierung. Egerer Zeitung 
Nr. 287 vom 14.12.1918, 3. 
Der erste tschechische Fühler. Egerer Zeitung Nr. 259 vom 12.11.1918, 1. 
Die Verhandlungen mit den Tschechen. Egerer Zeitung Nr. 287 vom 14.12.1918, 3. 
Seibt, Ferdinand: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der 
Mitte Europas. München-Zürich 19952, 256. 
Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1916-1967. Überarbeitete und ergänzte Neu-
auflage der .Dokumente zur Sudetendeutschen Frage 1918-1959'. Hrsg. v. Ernst Ni t tner . 
München 1967, Dok. 44. 
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blick",39 um dem neuen Staat die wirtschaftlich bestmögliche Ausgangslage zu 
schaffen. 

Schon am 25. Februar 1919 hatte die tschechoslowakische Regierung das Gesetz 
zur Banknotenabstempelung und Vermögensabgabe erlassen.40 Über die militärische 
Besetzung hinaus war damit der entscheidende Schritt zur de facto Vereinheitlichung 
des Staatsgebietes getan. Während der Zeit der Abstempelung der alten österreichi-
schen Banknoten wurde eine Grenzsperre verhängt, außerdem war den Deutschen 
der böhmischen Länder Anfang Februar die Teilnahme an der Wahl zur Deutsch-
österreichischen Nationalversammlung verboten worden. Die Verbitterung und Ge-
reiztheit in der Bevölkerung wurde noch zusätzlich durch Pressezensur, Macht-
demonstrationen - wie Hausdurchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehle und 
unbegründete Verhaftungen - sowie durch die Mißachtung der deutschen Ver-
waltung verstärkt.41 In dieser Situation entschloß sich das Präsidium der Sozial-
demokraten Deutschböhmens am 4. März 1919, dem Tag des Zusammentritts des 
neugewählten deutschösterreichischen Parlaments, den Generalstreik auszurufen. 
Diesen Beschluß trugen alle anderen deutschen Parteien mit. In Eger kam es schon 
am 3. März zur Konfrontation. Zwei Tote und vier Verletzte war hier die traurige 
Bilanz.42 Das unmittelbar auslösende Moment war in Eger eine Plakataktion des 
tschechoslowakischen Militärinspektors für Westböhmen.43 Er werde, so der An-
schlag, „mit fester Hand und wo nötig mit rücksichtsloser Strenge" gegen diejenigen 
Friedensstörer vorgehen, die zu Demonstrationen und Streik aufwiegelten.44 Schon 
die eigenmächtige Plakatierung durch das Militär stellte eine Verletzung der mit Eger 
ausgehandelten Besetzungsbedingungen dar.45 Plakatanschläge lagen nämlich im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt. Die Wortwahl der Plakate tat dann ein übriges. 
Nachdem in Eger einige Jugendliche beim Herabreißen der Plakatanschläge von 
tschechoslowakischen Soldaten erwischt und verhaftet worden waren, bildete sich 
eine kleinere Menschenmenge, vorwiegend junge Leute, die für die Freilassung der 
„Plakatschänder" demonstrierten. Nach Zeugenaussagen sei dann in der Folge, 
„ohne jedwede Aufforderung an die Menge auseinanderzugehen", von einer tsche-
choslowakischen Schwarmlinie scharf geschossen worden. Der Stationskomman-
dant rechtfertigte die Schüsse seiner Untergebenen in der am 18. März 1919 durch-

Leoncin i , Francesco: Die Sudetenfrage in der europäischen Politik. Von den Anfängen 
bis 1938. Essen 1988, 38. 
Braun: Der 4. März 364. 
Ebenda 360. - Egerer Nachrichten. Tschechische Hausdurchsuchungen. Egerer Zeitung 
Nr. 5 vom 8.1.1919, 4. - Egerer Nachrichten. Tschechische Hausdurchsuchung bei Hofrat 
Kaiser. Egerer Zeitung Nr. 10 vom 14.1.1919, 3. Eger und Umgebung. - Unbegründete 
Verhaftungen. Egerer Zeitung Nr. 44 vom 22.2.1919, 3. 
Wahnsinn oder Verbrechen. Egerer Zeitung Nr. 53 vom 6.3.1919, 1-2. 
Ebenda. 
Zit. nach Braun: Der 4. März 365. 
Wo nicht anderes angegeben, folge ich in der Schilderung der Ereignisse dem amtlichen 
Polizeibericht in: Wahnsinn oder Verbrechen. Egerer Zeitung Nr. 53 vom 6.3.1919, 1-2; 
sowie den Aussagen des Militärs in: Die Vorgänge in Eger am 3. März. Die amtliche Unter-
suchung. Egerer Zeitung Nr. 66 vom 25.3.1919, 2. 
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geführten amtlichen Untersuchung der Ereignisse damit, daß die Soldaten von den 
Jugendlichen beschimpft, mit Steinen beworfen und angespuckt worden seien. So 
waren jedenfalls die ersten „Märzgefallenen" zu beklagen, die als Märtyrer ins kol-
lektive Bewußtsein der Egerländer eingingen.46 Und diese schufen im sogenannten 
„Volkstumskampf" eine Verbundenheit mit den anderen Deutschen der böhmischen 
Länder, die einen Tag später ebenfalls ihre „Märzgefallenen" zu betrauern hatten. 

Der 600. Jahrestag der Verpfändung 

Als geradezu exemplarisch können die Ereignisse an diesem Gedenktag für die 
deutsch-tschechischen Beziehungen in Eger während der Ersten Republik bezeich-
net werden. Auf der einen Seite gedachten am Sonntag den 22. Oktober 1922 im 
Sitzungssaal des Egerer Stadthauses die Vertreter sämtlicher Bezirke, Städte und 
Gemeinden des alten Pfandlandes Eger und die aus Eger stammenden Abgeordneten 
Vinzenz Mark (Deutsche Christlichsoziale Volkspartei, DCSVP), Josef Mayer 
(Bund der Landwirte, BdL) sowie Senator Karl Friedrich (Deutsche Nationalpartei, 
DNP) der sechshundertjährigen Wiederkehr der Verpfändung des Egerlandes.47 

Dabei nahmen sie die Gelegenheit wahr, dem Völkerbund eine Denkschrift mit 
den Argumenten der „Verpfändungstheorie" zukommen zu lassen.48 Dem Wil-
sonschen Selbstbestimmungsrecht gemäß enthielt sie die Forderung nach Durch-
führung einer Volksabstimmung im Egerland „und, dem Volksbeschlusse ent-
sprechend, die staatsrechtliche Neuordnung", was einer Anschlußforderung an 
Deutschland gleichkam.49 Auf der anderen Seite riefen „nordwestböhmische 
Tschechen" unter der Führung von Senator Hrubý für diesen Tag (ganz im Zeichen 
der „Staatsrechtstheorie") zu einer „Festfeier zur Erinnerung an die sechshundert-
jährige Zugehörigkeit des Egerlandes zu Böhmen" in Eger auf.50 Als die tschechische 
Veranstaltung publik wurde, meldeten die Egerer Parlamentarier Friedrich, Mayer 
und Mark am Morgen des 21. Oktober bei der politischen Bezirksverwaltung eine 

„[Bjeweint von ihrem ganzen Volke", für das der Name Margarete Reinl ein Begriff bleiben 
werde, schrieb die Egerer Zeitung anläßlich des Begräbnisses. Zit. nach Margarete Reinl f. 
Das Leichenbegängnis. Egerer Zeitung Nr. 56 vom 9.3.1919, 2-3. - Siehe auch das 
jährliche Gedenken der Egerer an den 4. März und die alle zehn Jahre abgehaltenen 
„Märzgefallenen-Gedenkfeiern". Der Tag der Märzgefallenen. Egerer Zeitung Nr. 53 vom 
6.3.1921, 2; und: Der sudetendeutsche Trauertag. Märzgefallenen-Gedenkfeier in der 
Egerer Krieger-Gedenkhalle. Egerer Zeitung Nr. 54 vom 5.3.1929, 5; sowie Das Egerland 
gedenkt der Blutzeugen. Egerer Zeitung Nr. 53 vom 3.3.1939, 1. - Braun bemerkt zu dem 
Terminus „Märzgefallene", daß er zu einem gefühlsintensiven Schlagwort für den 
Freiheitswillen der Sudetendeutschen geworden sei, wobei die Traditionslinie zu den im 
März 1848 Gefallenen hergestellt werde. Braun: Der 4. März 373. - Auch Sturm verwen-
det diesen Begriff als völlig selbstverständlich und nicht ohne Pathos. Sturm: Eger I, 359. 
Denkschrift des Egerlandes an den Völkerbund 1922. Die Verpfändung des Egerlandes. 
600 Jahrsitzung der Egerer Stadtvertretung am 22.10.1922. Beilage zur Egerer Zeitung, 
nach der Beschlagnahme 2. Auflage, Nr. 241 vom 24.10.1922. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ein geheimnisvoller Streich. Egerer Zeitung Nr. 240 vom 22.10.1922, 4. 
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Gegendemonstratio n für den nächste n Tag an. 51 Mi t der Begründung , die Anmel -
dun g sei zu spät erfolgt, wurde diese Versammlun g aber nich t genehmigt. 52 Als sich 
ein Großtei l der Egerer Bevölkerun g trot z des Verbots am Marktplat z einfand , trieb 
ein starkes Polizeiaufgebo t aus der Umgebun g von Pilsen (Plzeň ) die Meng e mit 
Gewehrkolbenhiebe n auseinander. 53 Trotzde m formierte n sich imme r wieder deut -
sche Gegendemonstrationen , die die tschechisch e Veranstaltun g durc h Pfuirufe , 
Pfeifen un d das Absingen von Lieder n wie „Deutschland , Deutschlan d über alles!" 
un d „Di e Wach t am Rhein " störten. 54 Ers t als die tschechische n Kundgebungs -
teilnehme r am Abend mit einem Sonderzu g wieder abfuhren , endet e das nationali -
stische Geschrei . Wie an diesem Tag sollten in Eger noc h allzuoft „Staatsrechts -
theorie " un d „Verpfändungstheorie " aufeinandertreffen . 

Die Egerer Parteienlandschaft und die Mobilisierung der Massen bis 1938 

Nebe n den gesetzliche n Maßnahme n der tschechoslowakische n Regierun g (wie 
Bodenreform , Minderheitsschulgesetz , Sprachengesetz ) lösten besonder s die Miß -
griffe der Bürokrati e imme r wieder Verärgerun g un d nationa l motiviert e Span -
nunge n aus. So die oben erwähnt e diskriminierend e Behandlun g von deutschen , 
nationalistische n Veranstaltunge n den tschechische n gegenüber , die nich t minde r 
stark nationalistisch e Züge trugen . Überhaup t war die Beziehun g der Gemeind e 
Eger zur Bezirksverwaltun g un d zu staatliche n Instanze n in der Erste n Republi k 
woh l nie ganz frei von gegenseitigem Mißtrauen . Einerseit s beklagte die 
Stadtverwaltun g zu rech t Einschränkunge n des gemeindeeigene n Wirkungsbereichs . 
So wurde 1922 die Polize i in Eger verstaatlicht , un d ihr die bisher im eigenen 
Wirkungsbereic h besorgten Angelegenheiten , wie die Fürsorg e für die Sicherhei t der 
Perso n un d des Eigentums , die Agenda der Gesinde- , Arbeiter - un d Sittenpolizei , 
das Meldewesen , Erhaltun g der öffentliche n Sicherheit , Ruh e un d Ordnun g un d die 
Aufsicht über die Gaststätte n übertragen. 55 Außerde m vermutet e ma n hinte r jeder 
Maßnahm e der staatliche n Bürokrati e national e Motivatione n un d meinte , den staat -
lichen Verwaltungsorgane n gegenüber die eigenen „nationale n Besitzstände " vertei-
digen zu müssen . Da s wiederu m provoziert e geradezu kleinlich e Reaktione n staat -
licher Verwaltungsorgane , sah sie ja hinte r dieser Defensivhaltun g der Stadtgemeind e 
eine irredentistische , letztlic h staatsgefährdend e Haltung . 

Freilic h gaben im Egerer Stadtra t die „Negativisten" 5 6 den Ton an. Da s lief dem 
allgemeine n Tren d eine r seit 1926 konstruktive n Mitarbei t der „aktivistischen " Par -
teien in der Tschechoslowakische n Republi k entgegen un d stellte eine nich t gerade 

Der Tschecheneinfal l in Eger. Egerer Zeitun g Nr . 241 vom 24.10.1922, 1-2. 
Die Vorfälle am 22. Oktobe r in Eger. Egerer Zeitun g Nr . 243 vom 26.10.1922, 4. 
Der Tschecheneinfal l in Eger. Egerer Zeitun g Nr . 241 vom 24.10.1922, 1-2. -  Sturm irrt, 
wenn er meint , die Kundgebun g sei erst verboten worden , nachde m eine große Menschen -
menge am Versammlungsor t eingetroffen war. S turm : Eger I, 366. 
Ebenda . 
Ebend a 363. 
Daz u zählen besonder s die „Alldeutsch e Partei" , „Deutsch e Nationalpartei " (DNP ) und 
„Deutsch e Nationalsozialistisch e Arbeiterpartei " (DNSAP) . 
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beruhigende Vorstellung für die tschechoslowakischen Behörden dar. Bei den ersten 
Gemeindewahlen der neugegründeten Republik vom 15. Juni 1919 erhielt in Eger 
die „Alldeutsche Partei" - die im Egerland mit ihren (damals allerdings bloß für 
den Kreis Eger ausgegebenen) Parolen zum Anschluß an das Deutsche Reich schon 
während der Monarchie regen Zuspruch gefunden hattte - 5 7 jetzt immerhin noch 
sechs Mandate.58 Als „Völkische Wahlgemeinschaft" zusammen mit der „Deutsch-
radikalen Partei" (in der Tradition Wolfs) landete sie in der Wählergunst mit neun 
Mandaten sogar an zweiter Stelle hinter den Sozialdemokraten. Diese stammte eben-
falls aus der österreichischen Parteientradition. Sie konnte mit 18 Mandaten die füh-
rende Rolle, die sie in Eger während des Umbruchs gehabt hatte, zwar behaupten, 
vermochte aber nicht aus eigener Kraft den Bürgermeister zu stellen. Ein analoges 
Bild bot sich auch in der Umgebung von Eger, wie beispielsweise in Franzens-
bad oder in Schiada (Slatina).59 Zwischen den „bürgerlichen" Parteien - aus 
„Christlichsozialer Partei" (acht Mandate, ab dann „Deutsche Christlichsoziale 
Volkspartei"), „Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft", DNSAP und „Völkischer 
Wahlgemeinschaft" (Alldeutsche und Deutschradikale) - bestand hingegen 
Einigkeit, einen sozialdemokratischen Bürgermeister in Eger zu verhindern.60 Bei 
der konstituierenden Sitzung des neugewählten Gemeinderates wurde dann der 
Alldeutsche Listenführer Max Künzel gewählt.61 Damit waren in Eger die Weichen 
für die weitere Kommunalpolitik gestellt. Ein alldeutsch ausgerichteter Bürger-
meister konnte sich mit den Stimmen der Christlich-Sozialen Partei auf eine bürger-
lich, konservativ, nationale Mehrheit im Gemeinderat stützen. 

Der politische Alltag brachte letztlich aber auch auf Egers Straßen eine gewisse 
Beruhigung. Allerdings bricht „Egers Kampf um seine Staatsrechtliche Sonder-
stellung oder gar den Anschluß an Bayern" mit dem Jahr 1922 nicht deshalb ab, weil 
mit dem Republikschutzgesetz vom 19. April 1923 „jede Willensäußerung der 
Bevölkerung, die nicht der Staatsmeinung entsprach, unter Strafverfolgung gestellt 
werden" konnte,62 sondern weil auch die Christlich-Sozialen und die Deutschen 
Demokraten der im Oktober 1922 in Prag gebildeten Regierung Svehla gegenüber 
die Obstruktionspolitik aufgaben.63 Demnach blieben nur noch die Deutsch-
nationalen Parteien (DNP, Alldeutsche, usw.) und die DNSAP dem tschechoslowa-

Höbe l t , Lothar: Kornblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Alt-
österreichs 1882-1918. Wien-München 1993, 195 f. - Sturm: Eger I, 350. 
Wo nicht anders angegeben folge ich den Auflistungen der Wahlergebnisse in: Übersicht 
über die Ergebnisse der bisherigen Stadtverordnetenwahlen in Eger. Egerer Zeitung Nr. 66 
vom 19.3.1929, 4; sowie: Übersicht über die Ergebnisse der bisherigen Stadtverord-
netenwahlen in Eger. Egerer Zeitung Nr. 68 vom 22.3.1933, 5. 
Franzensbader Nachrichten. Egerer Zeitung Nr. 132 vom 17.6.1919, 3. - Schiada, 16. Juni. 
Gemeindewahl. Ebenda. 
Bei der Gemeindewahl von 1921 wurde die Verhinderung eines sozialdemokratischen 
Stadtregimes von der bürgerlich-nationalen Stadtkoalition sogar explizit als Wahlziel 
formuliert. Siehe: Eine öffentliche Wählerversammlung. Egerer Zeitung Nr. 41 vom 20. 2. 
1921,3. 
Die Konstituierung der Gemeindevertretung. Egerer Zeitung Nr. 146 vom 4.7.1919, 2. 
Sturm: Eger I, 367. 
Pr inz : Geschichte Böhmens 399. 
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kischen Staat gegenüber unversöhnlich, und diese Parteien verfügten auch in Eger 
nicht über den nötigen Rückhalt, um alleine die Bevölkerung zu Massenkund-
gebungen im Stil der ersten Jahre von 1918 bis 1922 zu mobilisieren. Bei den näch-
sten Egerer Gemeindewahlen vom 27. Februar 1921 waren die Deutschnationalen 
Parteien außerdem durch die DCSVP vom zweiten Platz verdrängt worden. Die 
Beruhigung wurde selbst durch Wahlkampf- und Volkszählungsaktivitäten nicht 
mehr maßgeblich gestört, endete allerdings mit den Jahren 1932/33, wo unter völ-
lig anderen Bedingungen eine neuerliche „Politisierung der Straße" Platz greifen 
konnte. 

In Egers Parteienlandschaft vollzog sich eine bis zu den Gemeindewahlen von 
1933 kaum merkliche, aber doch stetige Veränderung der Kräfteverhältnisse. Wäh-
rend die deutschen Sozialdemokraten bei der Kommunalwahl vom 17. März 1929 
mit 13 Mandaten ihre schweren Verluste von 1925 wieder mehr als ausgleichen 
konnten - nicht zuletzt deshalb, weil die Kommunisten diesmal in Eger nicht ange-
treten waren - mußten sowohl die DCSVP als auch die Deutschnationalen Parteien, 
die diesmal wieder als Alldeutsche, D N P und Sudetendeutscher Landbund getrennt 
kandidierten, Einbußen hinnehmen. Kaum merklich, wenig spektakulär, aber konti-
nuierlich konnten dagegen die Egerer Nationalsozialisten bei jeder Gemeindewahl 
seit 1919 Stimmen hinzugewinnen, so daß die DNSAP 1929 mit acht Mandaten 
die Deutschnationalen Parteien erstmals überrunden und hinter Sozialdemokraten 
und Christlichsozialen zur drittstärksten Partei in Eger aufsteigen konnten. Ihre 
Wahlerfolge waren nicht zuletzt auch auf die große Zahl von Erstwählern zurück-
zuführen, die die DNSAP in Eger besonders anzog.64 

Mit dem Tod des Langzeitbürgermeisters Max Künzel 1928 vollzog sich nun in 
der Stadtregierung ein Wechsel, der den neuen Kräfteverhältnissen Rechnung trug. 
Hatten bisher immer die Alldeutschen im Verband mit der D N P den Bürgermeister 
in Eger nominiert, erhoben nun die Egerer Nationalsozialisten Anspruch auf das 
Bürgermeisteramt. Und wieder war man sich im bürgerlich-nationalen Lager einig, 
die Durchsetzung des Kandidaten der stärksten Partei - der Sozialdemokraten - zu 
verhindern. Trotz des aktivistischen Kurses der Christlichsozialen Volkspartei im 
Prager Parlament unterstützte die DCSVP in Eger die Kandidatur von Johann 
Schneider, dem Vertreter der „negativistisch" eingestellten DNSAP.65 Im Kontext 
von Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, der „Machtübernahme" der „National-
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei" (NSDAP) Hitlers im Deutschen Reich, 
sowie durch „die unfreiwillige Propaganda, welche die tschechische Regierung 
durch den Brünner Volkssportprozeß und durch die Auslieferung und Verhaftung 
der nationalsozialistischen Abgeordneten der nationalsozialistischen Bewegung 
machte",66 konnten die Egerer Nationalsozialisten unter Bürgermeister Johann 

Die Egerer Gemeindewahlen. Egerer Zeitung Nr. 66 vom 19.3.1929, 3. 
Státní okresní archiv Cheb [Staatliches Bezirksarchiv Eger] (SOkACh). Fond 1 Magistrat 
Eger. Stadtamt Eger, R 246, Kart. 1351, Fase. 153 Gemeindewahlakten 1929, 1933. 
So die Analyse des deutschen Gesandten in Prag, Walter Koch, an das Auswärtige Amt zur 
Gemeindewahl in Eger 1933. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag Teil IV Vom Vor-
abend der Machtergreifung in Deutschland bis zum Rücktritt von Präsident Masaryk 
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Schneider bei den Gemeindewahlen v o m 19. März 1933 dann erneut ihre St immen-
anzahl e rhöhen - diesmal aber in einem erdrutschart igen Sieg.67 D u r c h den Sieg sei-
ner Partei gestärkt, w u r d e Johann Schneider als Bürgermeister von Eger im Stadtrat 
wiedergewählt . Mit dem Bescheid v o m 1. Augus t 1933 verweigerte ihm das tsche-
chos lowakische Innenmin i s t e r ium allerdings die Bestät igung.6 8 D a m i t m u ß t e 
Schneider das A m t abgeben und durfte auf drei Jahre weder z u m Bürgermeister 
noch z u m Bürgermeisterstellvertreter gewählt werden.6 9 Als Kompromißkand ida t 
w u r d e schließlich im Stadtrat Andreas Prokisch von der D C S V P z u m neuen Bürger-
meister von Eger gewählt.70 Das „bürgerl ich-nat ionale" Eger sah die A n w e n d u n g 
der Bestätigungspflicht durch die staatliche Aufsichtsbehörde freilich „als den letz-
ten H ieb gegen die Selbständigkeit unserer freien Gemeinden" , u n d veranstaltete für 
Altbürgermeister Schneider im Egerer „Schützenhaus" eine stürmische Abschieds-
kundgebung. 7 1 Abgesehen von den deutschen Sozialdemokraten u n d den K o m -
munis ten traten alle im Stadtrat ver tretenen deutschen Parteien Egers bei dieser 
Kundgebung auf. Das war ein Indiz dafür, wie sich in Eger der Graben zwischen 
einem „bürgerl ich-nat ionalen" Lager u n d der „Linken" seit den Tagen des gemein-
samen Protests im März 1919 bereits vertieft hatte. Die Nichtbes tä t igung des Egerer 
Bürgermeisters war freilich weniger gegen die Person von Johann Schneider selbst 
als vielmehr gegen die D N S A P gerichtet, u n d stand im Zusammenhang mit dem 
sogenannten „Volksspor tprozeß" . Das Gericht in Brunn (Brno) leitete dabei aus 
Reden, N S D A P - und DNSAP-Veröffent l ichungen, aus den vielen grenzüberschrei-
tenden Kontak ten der Parteiformationen z u m Deutschen Reich ab, daß auch die 
D N S A P ein Teil der nationalsozialistischen Bewegung sei.72 

1933-1935. Hrsg. u. kommentiert v. Heidrun und Stephan D o l e ž e l . München 1991, 36 
(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 49/IV). 
Ergebnis der Egerer Gemeindewahlen vom 19. März 1933. Egerer Zeitung Nr. 67 vom 
21.3.1933, 5. - Mit 17 Mandaten konnte die DNSAP in Eger ihre Stimmenanzahl mehr als 
verdoppeln. 
Die Nichtbestätigung des Bürgermeisters. Egerer Zeitung Nr. 184 vom 13.8.1933, 4. - Die 
Bestätigungspflicht, 1933 eingeführt, stellte übrigens einen Rückgriff auf eine autoritäre 
Praxis in der Monarchie dar. 
E b e n d a . 
Die Wahl des Egerer Bürgermeisters. Egerer Zeitung Nr. 188 vom 19.8.1933, 1. 
Die Egerer Bevölkerung nimmt Abschied von ihrem freigewählten Bürgermeister. Egerer 
Zeitung Nr. 186 vom 17.8.1933, 4-5. 
Siehe hierzu besonders L u h , Andreas: Die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei 
im Sudetenland. Völkische Arbeiterpartei und faschistische Bewegung. In: BohZ 32 (1991) 
24-34, und auch S e i b t : Deutschland und die Tschechen 321. Dieser einfache Zusammen-
hang war für ein Einschreiten gegen die DNSAP in der Tschechoslowakei sicherlich ganz 
brauchbar. Die DNSAP ist von der reichsdeutschen NSDAP aber doch zu unterscheiden. 
Sie war eigentlich aus ihrer österreichischen Tradition weit eher ein Vorläufer der NSDAP. 
Im Gegensatz zur NSDAP wurde in der DNSAP das Führerprinzip abgelehnt, sowie Wah-
len und innerparteiliche EntScheidungsprozesse auf allen Ebenen nach demokratischen 
Prinzipien abgehalten. Der demokratische Charakter der Partei wurde allerdings ab der 
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre von den radikalen jüngeren Mitgliedern, die nun mas-
senhaft der DNSAP beitraten, zunehmend in Frage gestellt. Sie waren es auch, die dann 
nach 1934 den Kern der radikalen Opposition gegen die gemäßigten Kräfte innerhalb der 
Sudetendeutschen Partei (SdP) bilden sollten. 
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Die DNSAP, die sich am 28. September 1933 unter dem Druck der tschecho-
slowakischen Regierung zur Selbstauflösung entschloß, um ihrem Verbot zuvorzu-
kommen und das Parteivermögen dem behördlichen Zugriff zu entziehen, hatte sich 
in den letzten Jahren ihres Bestehens zunehmend zu einer Sammlungspartei der 
Sudetendeutschen entwickelt.73 Mit Aufmärschen, Massenversammlungen, Kampf-
liedern, Treueschwüren, Fahnenweihen, Trommlerkorps und gewalttätigen Aus-
einandersetzungen mit den entsprechenden Formationen der Kommunisten und 
Sozialdemokraten hatte sie bewußt wieder auf eine „Politisierung der Straße" ge-
setzt.74 Durch massiven Druck konnte die tschechoslowakische Regierung schließ-
lich auch die Selbstauflösung der D N P erreichen, die sich in einer für alle deutsch-
bürgerlichen Parteien offenstehenden „Volksfront" mit der DNSAP hatte vereini-
gen wollen.75 Auch in Eger fanden Hausdurchsuchungen und Verhöre statt. 
Bürgermeister Schneider, der Leiter des städtischen Fürsorgeamtes und der Beamte 
des Egerländer Lagerhauses und Kassier der Egerer DNSAP wurden verhört, weil 
sie am l.Mai 1933 an einem Fackelzug der reichsdeutschen Nationalsozialisten im 
benachbarten Waldsassen teilgenommen hatten.76 Acht junge DNSAP-Mitglieder 
aus Eger, die im Waldsassener Fackelzug mitmarschiert sein sollen, waren verhaftet 
und in das Egerer Kreisgericht eingeliefert worden.77 Die staatsbejahenden aktivisti-
schen Parteien mußten allerdings auch weiterhin um ihre Wählerbasis bangen, denn 
schon stand eine andere „Sammlungspartei" bereit. 

Zuvor aber noch einige Worte zur nationalen Dimension einer jeden Wahlkampf-
oder Volkszählungsaktivität in Eger. Seit den Parlamentswahlen von 1920 kandidier-
ten in Eger nämlich auch tschechische Parteien. Bei den Gemeinderatswahlen von 
1921 erhielt die Tschechische Bürgerliche Partei schließlich ein Mandat. Die Auf-
regung war groß. Heftig wehrte sich der Stadtrat von Eger gegen die „Národní 
Politika", die die Stimmen für die tschechischen Parteien in Eger als ein Indiz dafür 
wertete, daß die Stadt „nicht mehr rein deutsch sei und daß die Deutschen nicht 
mehr sagen können, in Eger gibt es keine Tschechen".78 Der Stadtrat argumentierte, 
daß die abgegebenen Stimmen durchwegs von „tschechischen Besatzungstruppen" 
sowie deren Angehörigen stammten und daß die Wahlen im Gegenteil gezeigt hät-
ten, „daß die Stadt Eger und das Egerland rein deutsch sind".79 Diese Argumentation 
läßt sich nicht so einfach von der Hand weisen, waren bis 1929 doch zunehmend 
tschechoslowakische Truppen nach Eger verlegt worden.80 Die Angst vor einer 
„Tschechisierung" war unter den Egerländern offensichtlich weit verbreitet, die 

Luh: Die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei 36. 
Ebenda 34. 
Neugruppierung der sudetendeutschen Parteien. Egerer Zeitung Nr. 215 vom 20.9. 1933, 5. 
Vgl. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag IV, 88. 
Politische Verhaftungen und Haussuchungen auch in Eger. Egerer Zeitung Nr. 113 vom 
16.5.1933,5. 
Ebenda. 
Eger und Umgebung. Der Stadtrat Egers gegen die ,Narodni Politika'. Egerer Zeitung 
Nr. 109 vom 13.5.1920, 2. 
Ebenda. 
Sturm: Eger I, 368. 
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Wahlergebnisse der tschechischen Parteien in Eger lassen aber nicht so einfach 
auf eine „von Jahr zu Jahr zunehmende nationale Umschichtung innerhalb der 
Stadtbevölkerung" von Eger schließen.81 Vielmehr scheint sich die Zahl der tsche-
chischen Bürger Egers bis 1930 auf einem gewissen Niveau eingependelt zu haben, 
wobei Truppenbewegungen zum Teil erhebliche Schwankungen verursacht haben 
dürften. Bei der Gemeindewahl von 1925 erreichten die tschechischen Parteien 
zusammen zwar bereits vier Mandate. Aber schon bei den Kommunalwahlen von 
1929 sackten sie auf zusammen zwei Mandate ab, was mit der zuvor erfolgten 
Abschaffung des Soldatenwahlrechts erklärt werden kann.82 

Nicht unbegründet dürften allerdings die Klagen Egers über gezielte Truppen-
verlegungen in das Egerland während der beiden Volkszählungen vom 15. Februar 
1921 und vom 1. Dezember 1930 gewesen sein. Trotz aller Beteuerungen des Gar-
nisonskommandos von Eger kann man wohl bezweifeln, daß die verstärkte Ver-
legung tschechoslowakischer Truppen in das Egerer Gebiet zu den Volkszählungs-
terminen reiner Zufall waren.83 Es gilt dabei zu bedenken, daß die deutschen 
Parteien Volkszählungstermine als eine Art „nationalen Wahlkampf" ansahen, wobei 
jede Stimme für die eigene Nationalität als ein Beitrag zur „Wahrung des nationalen 
Besitzstandes" gesehen wurde. Die deutschen Parteien gingen von vornherein von 
Übergriffen und Fälschungsversuchen der tschechoslowakischen Behörden aus,84 

die es aufzuzeigen und zu bekämpfen galt. So bemerkt der „Bericht zur Volks-
zählung 1930 in Eger": 
Die Volkszählung muß sehr pessimistisch beurteilt werden, da sich die Deutsche Stadt mit nur 
ca. 1500 Tschechen 16 tschechische Zählkommissäre gefallen lassen musste. [...] Wer 
die örtlichen Verhältnisse kennt, weiß, was dies bedeutet. Direkte Fälle über Beeinflussung 
der Volkszählung konnten nicht erfasst werden, hingegen wird von vielen dieser Einzelfälle 
erzählt. [...] Die Zeit der Volkszählung war für die Tschechen ebenfalls günstig gewählt, da 
allein beim Militär 2000 Mann dienen. [...] Im Gefangenenhause befinden sich allein 35 Zi-
geuner, die sich alle als Tschechen bekennen. Bei der Bahn sind in den Übernachtungsräumen 
Bahnbedienstete untergebracht und unterliegt die Anzahl derselben überhaupt keiner Kon-
trolle.85 

Die gesamte Einwohnerzahl der Stadt Eger betrug am 1. Dezember 1930 letztlich 
31546. Hiervon bekannten sich als Staatsangehörige tschechoslowakischer Natio-
nalität 3496 (12,2 Prozent), deutscher Nationalität 25120 (87,4 Prozent), jüdischer 
Nationalität 75 (0,4 Prozent) und zu anderen Nationalitäten 44 Personen.86 Zudem 
befanden sich in Eger 2 811 fremde Staatsangehörige.87 Im ganzen politischen Bezirk 
Eger wurden zu diesem Stichtag 76 979 Einwohner gezählt.88 

Wie Sturm etwa meint. Sturm: Eger I, 368 f. 
Die Egerer Gemeindewahlen. Egerer Zeitung Nr. 66 vom 19.3.1929, 3. 
Eine amtliche Erklärung zu den Truppenverlegungen ins Egerland. Egerer Zeitung Nr. 35 
vom 13.2.1921, 1. 
Zur Volkszählung. Egerer Zeitung Nr. 41 vom 20.2.1921, 3. 
SOkACh. Fond 1 Magistrat Eger. Stadtamt Eger, R 340, Kart. 1449, Fase. 376 Volkszäh-
lungsakten 1930. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Gemeindestatistik. In: Heimatkreis Eger 552. 
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Am 1. O k t o b e r 1933 rief de r 35-jährig e Asche r Verbands turnwar t K o n r a d H e n -
lein im Gastho f „Ewige s L ich t " in Ege r mi t folgende n Wor te n zu r G r ü n d u n g eine r 
„Sudetendeutsche n H e i m a t f r o n t " auf: 8 9 

An alle Sudetendeutschen ! [...] Di e „Sudetendeutsch e Heimatfront " erstreb t die Zusammen -
fassung aller Deutsche n in diesem Staat , die bewußt auf dem Bode n der Volksgemeinschaf t un d 
der christliche n Weltanschauun g stehen . [...] un d erblickt ihre Hauptaufgab e in der Sicherun g 
un d dem Ausbau unsere s Volksbesitzstande s [...] Di e „Sudetendeutsch e Heimatfront " wird 
auf dem Boden , auf den un s das Schicksa l gestellt hat , unte r Anerkennun g des Staates , bei 
Einsat z aller gesetzlich zulässigen Mitte l an der Erreichun g dieser Ziele 
arbeiten . Sie bekenn t sich zu den demokratische n Grundforderungen , vor allem der Gleich -
berechtigun g der Kulturvölke r [...] Di e „Sudetendeutsch e Heimatfront " wird auf stän -
dische r Grundlag e aufgebaut , um die restlose Erfassun g aller Volksgenossen zu ermög -
liehen. 90 

D e r Aufruf zu r Bildun g eine r überpartei l iche n Bewegun g entsprac h durchau s 
d e m Zeitgeist, 9 1 so versucht e zuvo r scho n auf lokale r Eben e ein gewisser Professo r 
N iko lau s Sting l a m 5. Mär z 1933 in ebe n demselbe n Gastho f zu r Gemeindewah l in 
Ege r ein e sogenannt e „parteilose , unpol i t isch e Wahlbewegung " aufzustellen , „dami t 
kein e deutsch e St imm e ver lore n geht" . 9 2 Angesproche n w e r d e n sollte n dadurc h jene 
Wähler , „di e in de r Gemeindes tub e Poli t i k u n d Parteienwirtschaf t nich t für gut 
he ißen" . 9 3 Freilic h m u ß t e damal s diese Best rebun g erfolglos bleiben , die Situa -
t ion , in de r jetz t Hen le i n seine n Aufruf tätigte , war unverhäl tnismäßi g gün -
stiger u n d seh r woh l außergewöhnl ich . K o n n t e sich doc h die ebe n proklamier t e 
„Sudetendeutsch e He ima t f ron t " (SHF ) gut e Chance n auf da s St immenpotent ia l de r 
in Liquidat io n befindliche n nationalist ische n deutsche n Rechtspar te ie n machen . 
N i c h t weite r verwunderl ich , da ß die S H F - ab d e m 30. Apri l 1935 „Sudetendeutsch e 
Par te i " (SdP ) -  von Anbegin n im Verdach t stand , ein e unmit te lbar e Nachfolger i n 
de r alte n D N S A P zu sein . Scho n einige Tage nac h ihre r G r ü n d u n g u n d dan n imme r 
wiede r sah sich Konra d Hen le i n genötigt , die „Un te r sch i ebung " zurückzuweisen , 
„da ß die ,Sude tendeutsch e H e i m a t f r o n t ' ein e ,Tarnungsorganisa t ion ' für di e 
D N S A P " sei. 9 4 

Konra d H e n l e i n : ,Unse r Kampf . Enthüllun g eine r SdP-Gedenktafe l im ,Ewigen Licht' . 
Egerer Zeitun g Nr . 143 vom 23.6.1936, 5. 
Fü r die ,Sudetendeutsch e Heimatfront' . Ein Aufruf an alle Sudetendeutschen ! Egerer 
Zeitun g Nr . 224 vom 1.10.1933, 9. Vgl. N i t t n e r : Dokument e Dok . 73. 
Vgl. P r i n z : Geschicht e Böhmen s 410. 
Aus der Wahlbewegung . Egerer Zeitun g Nr . 54 vom 5.3.1933, 4. 
E b e n d a . 
Di e DNSA P in Liquidation . Di e .Sudetendeutsch e Heimatfront' . Egerer Zeitun g Nr . 227 
vom 5.10.1933, 5. -  Zu r Frage , ob un d wie nationalsozialistisc h die Henlein-Bewegun g 
anfangs war, vgl. S m e l s e r , Ronal d M. : Da s Sudetenproble m un d das Dritt e Reic h 
1933-1938. Von der Volkstumspoliti k zur nationalsozialistische n Außenpolitik . München -
Wien 1980 (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 36). -  Ein bezeichnende s Lich t 
auf das Egerlan d wirft der innerparteilich e Konflik t der SdP in geographische r Hinsicht . 
Währen d der „Kameradschaftsbund " einen weitgehen d nordböhmische n Verband mit dem 
Sitz in Böhmisch-Leip a (Česk á Lípa) darstellte , hatte n die ehemalige n Nationalsozialiste n 
in der SdP ihre Basis hauptsächlic h in den westlichen Teilen Böhmens , besonder s in Asch 
(Aš) un d Eger. 
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Di e SdP war zwar im Gemeindera t von Eger nich t vertrete n -  die tschechoslo -
wakischen Behörde n hatte n in diesem unruhige n Grenzgebie t seit 1933 keine Ge -
meindewahle n meh r ausgeschriebe n - auf Egers Straße n war die Sammlungsparte i 
aber zunehmen d präsent . Di e Einverleibun g Österreich s durc h das nationalsoziali -
stische Deutschlan d im Mär z 1938 löste in Eger so etwas wie eine „national e 
Hysterie " aus. Gerücht e liefen um , daß der „Anschluß " des Sudetengebiet s un d 
dami t auch des Egerlande s unmittelba r bevorstünden. 95 Un d diese Emotione n wußte 
die SdP-Führun g geschickt für ihre Zwecke zu nutzen . Bei Massenveranstaltungen , 
wie etwa den Kundgebunge n zum l.Mai , wurde n die aus der „Verpfändungs -
theorie " geschöpften , traditionelle n „Anschlußhoffnungen " der Bevölkerun g „de r 
alten deutsche n Staufenstad t Eger" auf den „große n Führer " Adolf Hitle r gelenkt. 96 

Di e in Hitler s „Dritte m Reich " verwirklicht e nationalsozialistisch e Weltanschauun g 
wurde imme r unverblümte r als „Deutsch e Weltanschauung " definier t un d propa -
giert. 97 Wer nich t gewillt war, sich diese Weltanschauun g zu eigen zu machen , wie 
etwa Sozialdemokrate n ode r Kommunisten , dem wurde das Deutschtu m schlecht -
hin abgesprochen. 98 Bei diesen Veranstaltunge n sah ma n auf den Straße n von Eger 
nebe n den SdP-Fahne n „meh r noc h als bisher auch die Hakenkreuzfahne n der 
Reichsdeutschen , wobei in jedem Fal l die strenge Fahnenvorschrift , daß auch imme r 
in gleicher Größ e un d Anzah l die Staatsfahn e gehißt werden mußte , Beachtun g 
fand". 99 Provokatione n der jeweils andere n ideologische n ode r nationale n Grupp e 
gegenüber waren an der Tagesordnung . 

Mi t der Red e Hitler s vom 12. Septembe r 1938 auf dem Nürnberge r Parteita g 
wurde dan n die letzt e Phas e vor dem „Anschluß " der Sudetengebiet e eröffnet . 
Dami t alle Einwohne r von Eger Hitler s Drohunge n der Tschechoslowake i gegen-
über zu höre n bekamen , stellten viele Besitzer eines Radio s ihr Gerä t bei voller 
Lautstärk e in das geöffnete Fenster. 100 Einige Zei t späte r versammelt e sich dan n bei 
der Egerer Sparkasse eine Menschenmenge , die nac h Umzüge n durc h die Stad t unte r 
der Führun g von SdP-Ordner n des „Freiwillige n Deutsche n Schutzdiensts " (FS ) 
schließlic h am Marktplat z eintraf. 101 Auf ihre m Weg schlug die Meng e die Schau -

Eisenloh r an Auswärtiges Amt (AA), 31. März 1938. Akten zur deutsche n auswärtigen 
Politi k (ADAP) 1918-1945. Serie D (1937-1945) . Bd. IL Baden-Bade n 1950, Nr . 112. 
Wie hier vom Kreisleiter und SdP-Abgeordnete n Geor g Wollner in einer Rede auf dem 
Marktplatz . Denkwürdig e Maikundgebun g in Eger. Egerer Zeitun g Nr.10 2 vom 3.5.1938, 
3-5. 
8 Grundforderunge n zur neuen Staats- und Rechtsordnung . Die Rede Konra d Henleins . 
Egerer Zeitun g Nr . 96 vom 26.4.1938, 1-2. Vgl. die Rede Wollners. Denkwürdig e Mai-
kundgebun g in Eger. Egerer Zeitun g Nr . 102 vom 3.5.1938, 3-5. 
So in einem Artikel von Alfred Bohmann , der sich schon damals mit Statistik beschäftigte , 
hier allerdings mit der Statistik der SdP. Bohmann , Alfred: Die Stärke der sudetendeut -
schen Volksbewegung. Eger, 28. März . Egerer Zeitun g Nr . 74 vom 30.3.1938, 1-2. 
Denkwürdig e Maikundgebun g in Eger. Egerer Zeitun g Nr . 102 vom 3.5.1938, 3-5. 
Intervie w mit Frau Marie und Herr n Fran z L ipper t am 17.8.1997. 
Řehka , Josef: Chebský puč [Egerer Putsch] . In : Podzi m trpkých plodů [Der Herbs t der 
bittere n Früchte] . Protofašistick ý odboj 1938 na Chebsku z pohled u pamětník ů [Anti-
faschistischer Widerstan d 1938 im Egerland aus der Sicht von Zeitzeugen] . Cheb 1987, 16. 
Řehka war Mitglied im „Klu b der Grenzlandtschechen" , einer tschechisch-nationalisti -
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fenster un d Wandkäste n der jüdische n un d tschechische n Geschäft e in Eger ein un d 
plündert e diese teilweise. 102 Auch das „Volkshaus" , das Parteihei m der deutsche n 
Sozialdemokraten , blieb nich t verschont . Obwoh l die ungefäh r 100 Sozialdemo -
krate n un d Kommuniste n im Volkshaus nu r wenige Revolver besaßen , wagte die 
aufgehetzt e Meng e das Parteihei m nich t zu stürmen. 103 Di e tschechoslowakische n 
Sicherheitskräft e hielte n sich auffällig im Hintergrund . Offensichtlic h wollte die 
Regierun g nich t noc h zusätzlic h provoziere n un d gestattet e Polize i un d Militä r nu r 
ein absolute s Minimu m an Gewal t anzuwenden. 104 Erst am nächste n Tag schritte n 
die tschechoslowakische n Behörde n ein. Nac h Schußwechsel n zwischen der Polize i 
un d Ordner n der FS , bei dem ein FS-Mitglie d getöte t wurde , sowie erneute n 
Massendemonstratione n verhängte n die Behörde n schließlic h am 13. Septembe r über 
den Egerer Bezirk das Standrecht. 105 Am späten Nachmitta g des 14. Septembe r 
erhielte n die tschechoslowakische n Sicherheitskräft e den Befehl, die Haupt -
geschäftsstelle der SdP, das Hote l Viktoria in Eger, auf Waffen zu durchsuchen. 106 

Nac h stundenlange n Feuergefechte n mit den SdP-Anhänger n wurde das Gebäud e 
schließlic h unte r Einsat z von Handgranate n un d Panzerauto s gestürmt. 107 Im Kugel-
hagel ließen an diesem Tag ein tschechoslowakische r Polizis t un d fünf Einwohne r 
von Eger (sowoh l tschechisch - als auch deutschsprachige ) ihr Leben. 108 

Eger im „Dritten Reich" 

Beim Versuch der Machtübernahm e durc h SdP-Anhänge r noc h vor dem Ein -
marsc h deutsche r Truppe n in sudetendeutsche s Gebie t fällt auf, daß sich der 
Aufstand in erster Linie auf Westböhme n beschränkte. 109 Da s Standrech t war dan n 
zwar insgesamt auf 19 Bezirke , darunte r auch nordböhmische , ausgeweitet wor-
den, 110 am 13.Septembe r waren aber mi t den Bezirken Eger, Neude k (Nejdek) , 
Preßnit z (Přísečnice) , Elbogen (Loket ) un d Kaade n (Kadaň ) ausschließlic h west-
böhmisch e Gebiet e vom Aufruhr betroffen , in dene n das Standrech t proklamier t 

sehen Vereinigung. Das schlägt sich in diesem noch vor 1989 publizierte n Artikel nieder , 
der dennoc h wertvolle Informatione n enthält . 

1 2 Die amtliche n Berichte . Egerer Zeitun g Nr . 213 vom 15.9.1938, 5. -  Řehka : Chebský 
puč 17. 
Intervie w mit Frau Marie und Herr n Fran z L i p p e n am 17.8.1997. Her r Lippen war 
einer der Verteidiger des Egerer Volkshauses. 

1 0 4 Brügel , Johan n Wolfgang: Tscheche n und Deutsch e 1918-1938. Bd. I. Münche n 1967, 
467. 

1 0 5 Schlimm e Tage für Eger. Egerer Zeitun g Nr . 214 vom 17.9.1938, 5. -  Řehka : Chebský 
puč 17. 
Ein Mann , der im Hote l Viktoria' Diens t tat . De r erste Standgerichtsproze ß im Egerer 
Kreisgericht . Egerer Zeitun g Nr . 218 vom 22.9.1938, 2. 

1 0 7 Ebenda . 
1 0 8 Die Name n der tschechische n Toten . Egerer Zeitun g Nr . 218 vom 22.9.1938, 7. -  Řehka : 

Chebský puč 18. -  Schlimm e Tage für Eger. Egerer Zeitun g Nr . 214 vom 17.9. 1938, 5. 
Vgl. Brügel : Tscheche n und Deutsch e 467. 

1 1 0 Standrech t in 16 Bezirken . Egerer Zeitun g Nr . 214 vom 17.9.1938, 5. -  Standrech t in 
3 weiteren Bezirken . Egerer Zeitun g Nr . 217 vom 21.9.1938, 2. 
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werden mußte.111 Allerdings war besonders im westböhmischen Grenzgebiet auch 
das „Sudetendeutsche Freikorps" (SFK), das vielfach aus Reichsdeutschen be-
stand,112 für zahlreiche gewalttätige Aktionen gegen tschechoslowakische Wachen, 
Wachstuben und andere öffentliche Einrichtungen wie Postämter verantwortlich.113 

Und Eger stellte wieder einmal ein Zentrum nationalistischen Aufbegehrens dar. 
Diesmal allerdings aufgrund der vorangegangenen politischen Entwicklung unter 
nationalsozialistischen Vorzeichen. 

Schon Wiskemann gelangte zu der Überzeugung, daß der Erfolg des National-
sozialismus in Eger mit der allgemeinen wirtschaftlichen Notlage alleine nicht er-
klärt werden kann.114 Sicher blieb auch Eger und seine Umgebung von Arbeits-
losigkeit nicht verschont, davon zeugt die umstrittene Einrichtung eines „frei-
willigen Arbeitsdienstes" und die Errichtung eines Egerer Arbeitslagers im Jahre 
1933, das durch Spenden und vom „Bund der Deutschen" gefördert wurde.115 Die 
Arbeitslosen erhielten Kost und Logis und verrichteten dafür Arbeiten, die im nor-
malen Arbeitsprozeß aus finanziellen und anderen Gründen nicht durchführbar 
waren.116 Im Vergleich zu den kleinen Städten des Erzgebirges, wie Graslitz (Kras-
lice), Neudek und Rothau (Rotava) bei Neudek, war die wirtschaftliche Situation 
Egers in den dreißiger Jahren aber relativ gut.117 Doch gerade die Bevölkerung von 
Rothau, einem wirtschaftlichen Notstandsgebiet, unterstützte mit den deutschen 
Sozialdemokraten bis zuletzt mehrheitlich eine aktivistische Partei.118 Auch das 
Umland der Stadt, der Bezirk (Kreis) Eger, kann insgesamt nicht zu den Bezirken 
mit der größten Arbeitslosigkeit gerechnet werden.119 Daß Eger spätestens ab 1933 
als eine Hochburg nationalsozialistischen Gedankenguts bezeichnet werden kann, 
steht in erster Linie im Zusammenhang mit dem durch den Namen Adolf Hitlers 
verbundenen Aufstieg des Nationalsozialismus im Deutschen Reich und eines 
historisch aus der „Verpfändungstheorie" her argumentierenden, traditionell engen 
Gefühls der Verbundenheit mit dem Deutschen Reich. Bei Hitlers späterer Be-
sichtigungsfahrt durch die „angeschlossenen" Sudetengebiete ist es daher auch nicht 
weiter verwunderlich, daß der Reichskanzler in Eger am 3. Oktober 1938 zu-
allererst in das Urkundenzimmer des Stadthauses geleitet wurde.120 Feierlich wurde 
ihm die Urkunde Ludwigs des Bayern aus dem Jahre 1315 vorgelesen und vorge-

Standrecht über Bezirk Eger. Egerer Zeitung Nr. 212 vom 14.9.1938, 1. 
112 Brügel: Tschechen und Deutsche 477. 
113 Vgl. AD AP. Serie D II, Nr. 528. 
114 Wiskemann: Czechs and Germans 283. 
115 Giftpfeile gegen den freiwilligen Arbeitsdienst in Eger. Egerer Zeitung Nr. 195 vom 

27.8.1933, 4. - Ein Tag im Arbeitslager. Egerer Zeitung Nr. 192 vom 21.8.1936, 4. 
116 Ebenda. 
117 Wiskemann: Czechs and Germans 174 f. 
118 Ebenda 177. 
119 Siehe dazu die Statistik von Bohmann, Alfred: Das Sudetendeutschtum in Zahlen. 

Handbuch über den Bestand und die Entwicklung der sudetendeutschen Volksgruppe in 
den Jahren von 1910 bis 1950. Die kulturellen, soziologischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse im Spiegel der Statistik. Hrsg. v. Sudetendeutscher Rat. München 1959, 98. 

120 Das Egerland jubelt dem Führer zu. Egerer Zeitung Nr. 222 vom 4.10.1938, 2. 
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legt.121 Hitler nahm die Urkunde entgegen und deutete damit symbolisch an, daß er 
nunmehr das Pfand eingelöst habe.122 Erst dann schritt er zum Marktplatz auf die 
Rednertribüne und hielt seine Rede - umgeben vom Charisma des „gottbegnadeten 
Erlösers".123 

Um die Euphorie in der Bevölkerung über den vollzogenen „Anschluß" auch im 
Hinblick auf die Wahlen zum Reichstag noch zu verstärken, wurden propagan-
distisch geschickt inszenierte Ausspeisungsaktionen durch Armee und Partei an 
Bedürftige gestartet und Lebensmittellieferungen in Gebiete mit besonders vielen 
Arbeitslosen gebracht.124 Auch in Eger wurde ein Reichsverpflegungslager angelegt, 
um von dort rascher die Lebensmittel in die Notstandsgebiete liefern zu können.125 

Mit besonderem Stolz dürften die Egerer aber die Erhebung ihrer Stadt zu einem der 
drei Regierungssitze für den am 1. November 1938 errichteten „Reichsgau Sudeten-
land" erfüllt haben, kam diese Erhebung doch der historischen Tradition Egers als 
einer ehemals freien Reichsstadt entgegen. In diesem Sinn rief der neue Bürger-
meister Ernst Haas die Bevölkerung dazu auf, sich der großen Tradition der Haupt-
stadt des Egerlandes würdig zu zeigen, damit „die alte Reichsstadt Eger nun auch 
äußerlich wieder das wird, was sie einmal war: Eine der schönsten mittelalterlichen 
Städte des Reiches".126 

Am 4. Dezember 1938 wurden schließlich die sogenannten „Ergänzungswahlen 
zum Großdeutschen Reichstag" abgehalten. Gewählt werden konnte nur zwischen 
Zustimmung oder Ablehnung der NSDAP-Einheitsliste. Der Stadt- und Landkreis 
Eger übertraf mit 99,95 v. H. „Ja"-Stimmen noch einmal um rund einen Prozent-
punkt das Gesamtwahlergebnis im Sudetenland.127 Wenn wir uns noch einmal die 
euphorische Stimmung der Bevölkerung des Egerer Kreises vor Augen halten, die 
Propagandaflut, die diese Stimmung geschickt zu verstärken und zu lenken wußte, 
den Gesinnungsterror und die soziale Kontrolle, mit denen sich potentiell 
Oppositionelle konfrontiert sahen, soweit sie sich nicht in das tschechische Landes-
innere absetzten konnten oder ohnehin schon von der Gestapo inhaftiert worden 
waren, dann erscheint das Wahlergebnis nicht verwunderlich. Denn offenbar exi-
stierten Listen mit den Namen der Funktionäre der Widerstand leistenden Parteien 
und Organisationen.128 Waren doch schon in der Zeit vom 12. bis 30. September 

121 Ebenda. 
122 Ebenda. 

Der Führer begrüßt seine Egerländer. Die denkwürdige Ansprache auf dem Egerer Markt-
platz. Egerer Zeitung Nr. 223 vom 5.10.1938, 1. 

124 Rascheste Hilfe für die Sudetenbevölkerung. Egerer Zeitung Nr. 228 vom 11.10.1938, 
2. 

125 Ebenda. 
126 Haas , Ernst: Deutscher Aufbauwille am Werke. Aufruf des Bürgermeisters zum 1. Mai. 

Egerer Zeitung Nr. 103 vom 1.5.1939, 3. 
Kreis Eger darf von 100% reden. In 55 von 61 Gemeinden gab es kein Nein. Egerer 
Zeitung Nr. 276 vom 7.12.1938, 1. 
G r ü n w a 1 d, Leopold: Sudetendeutscher Widerstand gegen Hitler. Der Kampf gegen das 
nationalsozialistische Regime in den sudetendeutschen Gebieten 1938-1945. Bd. I. Mün-
chen 1978, 18. 
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1938 SdP-Anhänge r in Eger unterwegs , um systematisc h nac h den (kurzfristi g 
zurückgekehrte n ode r noc h nich t geflohenen ) Funktionäre n der gegnerische n 
Parteie n zu suchen. 129 Nac h dem „Anschluß " stande n diese Listen der Gestap o 
zur Verfügung. So wurde der bisherige christlich-sozial e Bürgermeister , Andrea s 
Prokisch , am 7. Oktobe r 1938 per Bescheid abgelöst, durc h den SdP-Ortsgruppen -
leiter Erns t Haa s ersetz t un d geraum e Zei t danac h verhaftet. 130 Prokisc h kam 1943 
im KZ Dacha u um s Leben. 131 

Exemplarisc h für viele ähnlich e Schicksal e sei hier der Weg des sozialdemokrati -
schen Stadtrat s von Eger, Josef Müller , angeführt . Auch er wurde in das KZ Dacha u 
eingeliefert , überlebt e allerdings. 132 Sein Sohn verbracht e ebenfalls 15 Monat e im 
Gefängnis. 133 De n stärkste n Widerstan d brachte n aber in Eger un d seiner Umgebun g 
Katholike n dem NS-Regim e entgegen . Di e führend e Stellun g der katholische n 
Kirch e wird schon darau s ersichtlich , daß nac h der Volkszählun g vom 17. Ma i 1939 
im Stadtkrei s Eger 89,2 v. H . der Bevölkerun g römisch-katholisc h waren , im Egerer 
Landkrei s bekannte n sich sogar 92,1 v. H . zum Katholizismus. 134 Im Unterschie d 
zum Deutsche n Reic h wurde das Konkorda t zwischen Ro m un d den NS-Macht -
haber n im neue n „Ga u Sudetenland " von Hitle r nich t einma l forma l anerkannt , 
wodurc h die Nationalsozialiste n noc h unverhohlene r als im Reic h gegen die Kirch e 
un d die Geistlichkei t vorgehen konnten. 1 3 5 De r Widerstan d der katholische n 
Geistliche n un d Laien bestan d besonder s im Abhöre n von Auslandssender n (z. B. 
des Vatikansenders ) un d der Weitergabe dieser Informatione n in Vorträgen , in per -
sönliche n Gespräche n un d in Briefen an die Front. 1 3 6 

Bekannt e antinationalsozialistisc h eingestellt e Prieste r wurde n oft unte r dem Vor-
wand verfolgt, sie hätte n „Sittlichkeitsverbrechen " begangen . Ein solche r Fal l war 
der des Erzdechante n von Eger, Johan n Ott. 1 3 7 Unte r dem Vorwurf, sich an kleinen 
Junge n vergangen zu haben , wurde Johan n Ot t verhafte t un d schließlic h zum Tod e 
verurteilt, 138 er starb 1942 in Haft. 139 Diese sogenannte n „Sittlichkeitsprozesse " 

Intervie w mit Frau Marie und Herr n Fran z L ipper t am 17.8.1997. 
OL. Haa s kommissarische r Bürgermeiste r der Stadt Eger. Egerer Zeitun g Nr . 226 vom 
8.10.1938,7. 
Als Todesjahr von Andreas Prokisch bei Sturm s Auflistung der Bürgermeiste r der Stadt 
Eger angegeben. S turm : Eger I, 392. -  Intervie w mit Frau Marie und Herr n Fran z 
L ipper t am 17. 8.1997. Frau Prokisch war nach dem Krieg bei Famili e Lipper t zu Besuch 
und berichtet e über das Schicksal ihres Mannes . 
Müller , Josef: Ze „Sozialdemokrat" , Londýn , 15.7.1946. Müller Seff z Cheb u vypravu-
je [Mülle r Seff aus Eger erzählt] . In : Neznám é osudy [Unbekannt e Schicksale] . Meziná -
rodn í seminář v Liberci [Internationale s Semina r in Reichenberg] . Hrsg. v. den Stiftungen 
Bernar d Bolzano u. Friedric h Ebert . Oktobe r 1997, 64-66. 
Mül ler : Müller Seff z Cheb u vypravuje 65. 
Bohmann : Das Sudetendeutschtu m in Zahle n 130. 
G r ü n w a 1 d: Sudetendeutsche r Widerstan d 36. 
Ebend a 39 f. 
Ebend a 41. 
Ebenda . 
G r ü n w a 1 d, Leopold : Im Kampf für Friede n und Freiheit . Sudetendeutsche r Widerstand 
gegen Hitler . Bd. IL Münche n 1979, 24. -  Der Fall Ot t dürfte damals viel Aufsehen erregt 
haben . Eine ehemalige Bewohneri n von Eger, die die Affäre im Intervie w von sich aus 
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gegen manch e h o h e n Prieste r k ö n n e n abe r durchau s als da s angesehe n werden , was 
sie in Wirklichkei t ware n - nämlic h M o r d in Fällen , in dene n ander e Mit te l versagt 
ha t t en . 1 4 0 

Der „odsun Němců" u l im Bezirk Eger 

Gege n E n d e des Zwei te n Weltkriegs d roh t e im Egerlan d durc h da s Zusammen -
s t röme n v on Evakuierten- , Verwunde ten t ranspor te n u n d Flüchtl ingstreck s da s 
Chao s auszubrechen . I m allgemeine n G e t ü m m e l w u r d e n Familie n auseinandergeris -
sen , u n d Kinde r gingen verloren . Ab M ä r z 1945 w u r d e n auc h Ege r u n d seine U m -
gebun g z u m Zie l v on Luftangriffen . Dabe i w u r d e n besonder s de r Bahnho f u n d da s 
F lugzeugwer k in Mitleidenschaf t gezogen , abe r auc h Wohnhäuse r u n d ander e Fabr i -
ke n beschädig t ode r zers tör t . 1 4 2 A m 27. Apri l 1945 erreichte n schließlic h amerikani -
sch e Truppe n Eger. 1 4 3 D a m i t war de r Krie g für Ege r u n d seine U m g e b u n g zu Ende . 
Mi t t e Ma i 1945 etabliert e sich in Ege r die neu e tschechoslowakisch e Verwaltung , die 
abe r n o c h in manche n Frage n de n Weisunge n de r amerikanische n Mi l i t ä rbehörde n 
unter lag . So m u ß t e auf Befeh l de s amerikanische n Mil i tärgouverneur s v o m 14. Ma i 
1945 „da s Ausweisen de r re ichsdeutsche n Angehör ige n au s de r csl. Republ i k einge -
stellt " werden . 1 4 4 D e n Arbeitseinsat z sudetendeutsche r Ziviliste n u n d dere n D e p o r -

angesproche n hat , ist jedenfalls bis heut e von der Schul d des Erzdechante n Johan n Ot t 
überzeugt . Intervie w mit Fra u Margaret e Z a c h m e i e r am 15.8.1997. 

1 4 0 G r ü n w a l d : Sudetendeutsche r Widerstan d 41 f. Bei Grünwal d werden noc h ein Dut -
zen d weitere r Todesopfe r des katholische n Widerstande s angegeben . Siehe auch G r ü n -
w a 1 d : Kamp f für Friede n un d Freihei t 22-24 ; sowie B r ü g e l : Tscheche n un d Deutsch e 
135; un d dazu besonder s auc h M a c e k , Jaroslav: Zu r Problemati k der Geschicht e der 
abgetrennte n Grenzgebiete , besonder s des sogenannte n Sudetenlande s in den Jahre n 
1938-1945. In : De r Weg in die Katastrophe . Deutsch-tschechoslowakisch e Beziehunge n 
1938-1947. Hrsg . v. Detle f B r a n d e s un d Václav K u r a l . Essen 1994, 73 (Veröffent -
lichunge n des Institut s für Kultu r un d Geschicht e der Deutsche n im östliche n Europ a 3). 
-  Erinner t sei aber auch an die kulturel l sehr rege jüdische Gemeind e in Eger, die in der 
Erste n Republi k run d 550 Persone n umfaßte . Von den Egerer Jude n überlebte n lediglich 
60 bis 70 Persone n den Holocaust . -  K l a u b e r t , Helmut : Da s Judentu m in Eger. 
Zeitschrif t für die Geschicht e der Jude n 2 (1965) 59-65 . -  D i e t l , Han s W: Materialie n 
un d Beiträge zu r Geschicht e der jüdische n Gemeind e von Königswart/Böhmen . 
Unveröffentlichte s Manuskrip t 1993, 60. -  SOkACh . Fon d 38 Státn í policejn í úřa d 
Che b [Staatlich e Polizeibehörd e Eger] 1844-1938 , Kart . 46, Fase . 601 Israelitisch e 
Kultusgemeind e Cheb , Korresponden z 1844-1934; un d SOkACh . Fon d 437 Okresn í úřa d 
Che b [Bezirksam t Eger] , Kart . 519, Fase . 761 Obsazován í bytů a budo v po odchod u 
Čech ů a Žid ů [Di e Besetzun g der Wohnunge n un d Gebäud e nac h dem Weggang der 
Tscheche n un d Juden ] 1938. 
„Odsun " ist das tschechisch e Wort für „Abschub" , worin sich eine fatale Systemati k eine r 
planmäßi g durchgeführte n Vertreibun g verbirgt. Erinner t das Wort doc h eher an Ver-
waltungsmaßnahme n gegen Landstreicher . 

1 4 2 G 1 a s s 1: Da s Egerlan d 142. -  Bei dem am 25. Mär z 1945 auf das Kreisgebiet Eger erfolg-
ten Feindangrif f sind für Führe r un d Reic h gefallen. Egerer Zeitung . Amtlich e Tages-
zeitun g der NSDA P Ga u Sudetenlan d Nr . 77 vom 31.3.1945, 3. 
G l a s s l , Horst : Di e Vertreibun g aus der Heimat . In : Heimatkrei s Eger 145. 

1 4 4 SOkACh . Fon d 314 Městsk ý národn í výbor Che b 1945-1971 [Städtische r Nationalaus -
schu ß Eger 1945-1971] , Kart . 89, Fase . 518 Městsk ý rozhla s -  hlášen í a výzvy 1945-51 
[Städtische r Rundfun k - Meldunge n un d Aufforderungen] . 
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tatio n in Lager in das tschechisch e Landesinner e verhinderte n die Amerikane r aller-
dings nicht. 145 Ab dem 14. Ma i 1945 mußte n sich in Eger alle Männe r vom 14. bis 
60. Lebensjahr , sowie Frauen , die der NSDAP , der Frauenschaf t ode r dem Frauen -
werk angehörten , in derselben Altersgruppe , regelmäßi g zu Aufräumarbeite n in das 
durc h Bombe n stark beschädigt e Bahnhofsvierte l melden. 146 Ausgenomme n von die-
sem Arbeitsdiens t waren deutsch e Antifaschisten, 147 Männer , die vom Arbeitsam t 
einen andere n Arbeitsplat z zugewiesen bekame n un d Frauen , die keine n national -
sozialistische n Parteiorganisatione n angehör t hatten. 1 4 8 Scho n bei diesen ersten Ver-
waltungsmaßnahme n läßt sich deutlic h das Bestrafungsmoti v erkennen , von dem 
sich die neu e Stadtverwaltun g leiten lassen sollte. Di e Stadtverwaltun g setzte sich 
nac h der ersten kurze n Verwaltungsperiod e eines „vládn í komisař " (Regierungs -
kommissar ) in erster Linie aus dem „místn í národn í výbor" (Ortsnationalausschuß) , 
der „místn í správní komise " (Ortsverwaltungs-Kommission ) un d dem „správc e úřad u 
národn í bezpečnosti " (Verwaltungsbehörd e der nationale n Sicherheit) , auch „sbo r 
národn í bezpečnosti " (Korp s der nationale n Sicherheit ; im folgenden SNB ) genannt , 
zusammen. 149 Diskriminieren d wurde auch bei der Vergabe von Lebensmittel n ver-
fahren . Auf den für Deutsch e besonder s gekennzeichnete n Lebensmittelkarte n gab 
es keine Fleisch - un d Salzzuteilunge n ode r ander e Vergünstigungen , wie beispiels-
weise Käse, die mit tschechische n Lebensmittelkarte n zu erhalte n waren. 150 Aber 
selbst für Egerlände r Antifaschiste n war es schwierig, eine Staatsbürgerschafts -
bescheinigun g un d dami t volle Lebensmittelkarte n zu erhalten . So merkt e der Vor-
sitzend e des „mistn í národn í výbor" von Tirschnit z (Tršnice ) zu eine r „List e der 
Personen , die zum Abschub bestimm t sind" an, daß die unte r Numme r fünf ge-
führt e Person , die im KZ eingesperr t war (sie!), bereit s um die Beibehaltun g der 
tschechoslowakische n Staatsbürgerschaf t angesucht , bis jetzt aber keine Beglaubi-
gung „B " erhalte n habe. 151 

1 4 5 Staněk , Tomáš : Vertreibun g und Aussiedlung der Deutsche n aus der Tschechoslowake i 
1945-1948. In : De r Weg in die Katastroph e 180. -  Beispielsweise nach Tábor (Tábor) , siehe: 
Sammlun g von Berichte n über Erlebnisse und Ereignisse in den sudetendeutsche n Ge -
bieten vor und währen d der Vertreibung . Gerichte t an Herr n Adolf Tutsch , Höchheim , 
unte r Bezug auf einen Aufruf Wenzel Jakschs im Frühjah r 1947. Dem Sudetendeutsche n 
Archiv e. V. im Jahre 1975 von Berthol d Langer als Teil eines Nachlasse s von Rudol f Gör -
ner, Ziegelhause n bei Heidelberg , übergeben . Sudetendeutsche s Archiv Münche n (SDA) . 
E 90 Denkschrif t des Alois Harin g ehemal . Zweigstellenleite r der Egerlände r Lagerhaus -
genossenschaf t in Nebanit z bei Eger. 

1 4 6 SOkACh . Fon d 314 Městský národn í výbor Cheb 1945-1971, Kart . 89, Fase. 518 Městský 
rozhla s -  hlášení a výzvy 1945-51. 
Intervie w mit Frau Marie und Herr n Fran z L ipper t am 17.8.1997. 

1 4 8 SOkACh . Fon d 314 Městský národn í výbor Cheb 1945-1971, Kart . 89, Fase. 518 Městský 
rozhla s -  hlášení a výzvy 1945-51. 

1 4 9 Ebenda . Der „Místn í národn í výbor" war als überparteiliche r Volksausschuß gedacht und 
wurde auch auf Bezirksebene eingerichtet , dann eben „okresn í národn í výbor" [Bezirks-
nationalausschuß] . Auf Bezirksebene gab es auch die „místn í správní komise", also 
„okresn í správní komise". Die SNB stellte das polizeilich e Sicherheitsorga n (National -
gendarmerie ) dar. 

1 5 0 SOkACh . Fon d 314 Městský národn í výbor Cheb 1945-1971, Kart . 89, Fase. 518 Městský 
rozhlas -  hlášení a výzvy 1945-51. -  Glass l : Die Vertreibun g 146. 

1 5 1 SOkACh . Fon d 266 Okresn í národn í výbor Cheb 1945-1960, Kart . 74, Fase. 847 Zatímn í 
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Als vorbereitend e Maßnahm e im Hinblic k auf die späte r erfolgte Aussiedlung un d 
Vertreibun g der deutsche n Wohnbevölkerun g im Bezirk Eger kan n ihre zunehmen d 
genaue Registrierung , sowie die Erfassun g ihres Besitzes gesehen werden . Übe r den 
städtische n Lautspreche r ode r übe r Plakatanschläg e wurde n die einzelne n Maß -
nahme n bekanntgegeben , bei Nichtbefolgun g von Anordnunge n drohte n Geld -
ode r Gefängnisstrafen. 152 Da s äußer e Zeiche n der Rechtlosigkei t eine r ganzen 
Bevölkerungsgrupp e stellte die gelbe ode r weiße Armbind e dar, die auch die 
Egerlände r tragen mußten. 1 5 3 Mi t dem etappenweise n Abzug der amerikanische n 
Besatzungsarme e aus Westböhme n bis Anfang Dezembe r 1945 schwan d die durc h 
Gerücht e genährt e Hoffnung , das Egerlan d würde letztlic h vielleicht doc h noc h 
ein Teil Deutschlands. 154 Viele Familie n versuchte n daher , ihre Hab e vor der 
staatliche n Konfiskatio n zu retten , was durc h die Grenznäh e begünstigt wurde . Am 
4. Novembe r 1945 meldet e der „inspektorá t finančn í stráže " (Zollwacheabteilung ) 
von Eger der „okresn í správní komise v Chebu" : „Ansässige Deutsch e übertrete n 
die Staatsgrenze , um ihre Sache n in Sicherhei t zu bringen , ihre Angehörige n zu be-
suchen , ode r sich nac h einem Beruf ode r eine r Wohnun g umzusehen." 1 5 5 

Zu diesem Zeitpunk t wurde es also unte r der deutschsprachige n Bevölkerun g von 
Eger un d Umgebun g schon weitgehen d zur Gewißheit , daß sie aus ihre r Heima t ver-
triebe n werden sollte, weshalb sie trot z nächtliche r Ausgangssperre viele gefahr-
volle Grenzgäng e auf sich nahm, 1 5 6 um zuletz t auch sich selbst un d ihre Famili e 
nac h Deutschlan d in Sicherhei t zu bringen. 157 Aber bei weitem nich t alle Egerlände r 
im Bezirk Eger wollten ode r konnte n diese Möglichkei t nutzen . Als die Konfiska -
tione n un d die organisiert e Vertreibun g dan n tatsächlic h im großen Stil einsetzten , 
bereitete n manche , besonder s alte Leute , ihre m Leben durc h Selbstmor d ein Ende. 1 5 8 

In Eger un d Umgebun g mußt e sich die deutschsprachig e Bevölkerung , nachde m ihre 
Fabriken , Geschäfte , Häuse r ode r Wohnunge n beschlagnahm t worde n waren , wobei 
sie innerhal b kürzeste r Zei t kaum das Nötigst e zusammenraffe n konnte n (es durft e 
vorhe r nicht s gepackt sein) , im Lager in der Obertorkasern e ode r gleich im Kloste r 
der Schwester n vom Hl . Kreu z melden , das als „sběrn é středisko " (Sammelzentrum ) 
Nr . 9 für die Aussiedler eingerichte t worde n war. 159 Dor t wurde n ihne n oft noc h ihr 

seznamy němců-specialist ů a jejich vynýtí z odsun u [Vorläufige Listen der deutsche n 
Spezialisten und ihre Herausnahm e vom Abschub] 1947. 
SOkACh . Fon d 314 Městský národn í výbor Che b 1945-1971, Kart . 89, Fase. 518 Městský 
rozhla s -  hlášení a výzvy 1945-51. 
Davon ausgenomme n waren die Antifaschisten . Intervie w mit Frau Marie und Herr n 
Fran z L ippe r t am 17.8.1997. 
SOkACh . Fon d 266 Okresn í národn í výbor Cheb 1945-1960, Kart . 63, Fase. 847 Re-
patriac e francouzskýc h příslušníků [Die Repatriierun g der französische n Bürger] 1945. -
Glassl : Die Vertreibun g 145. 
SOkACh . Fon d 266 Okresn í národn í výbor Che b 1945-1960, Kart . 63, Fase. 847 Repa-
triace francouzskýc h příslušníků 1945. 
Ebenda . 
Intervie w mit Herr n Erns t Win te r l in g am 8.8.1996. 
Intervie w mit Frau Margaret e Zachmeie r am 15.8.1997. 
E b e n d a . - G l a s s l : Die Vertreibun g 146. -  SOkACh . Fon d 266 Okresn í národn í výbor 
Che b 1945-1960, Kart . 63, Fase. 847 Repatriac e francouzskýc h příslušníků 1945. 
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Schmuck , schöner e Kleidungsstück e un d ander e Gegenständ e abgenommen , so daß 
manche n Mensche n weniger als die erlaubte n 50 kg Gepäc k blieben. 160 Außerde m 
wurde n sie von einem Arzt auf Infektionskrankheite n hin untersuch t un d mit DT T 
desinfiziert. 161 Di e nächst e Statio n war dan n der Bahnho f in Eger, von wo aus 
die Transport e über das amerikanisch e Sammellage r in Wiesau meist nac h Bayern 
un d Hesse n gingen. 162 De r erste dieser Transport e verließ den Egerer Bahnho f am 
25. Februa r 1946 un d der letzt e am 21. Oktobe r 1946.163 

Mi t ihre r Erinnerun g pflegen die Egerlände r als Traditionsgemeinschaf t auch die 
„Verpfändungstheorie" , ergänz t durc h das Momen t der gewaltsamen Vertreibun g 
aus der Heimat . Zusamme n mit der Verpfändun g un d der darau s abgeleitete n 
Sonderstellun g des Egerlande s bildet demnac h bis heute , durc h sudetendeutsch e 
Traditionsschiene n vervollständigt , das Selbstbestimmungsrech t -  seine gewaltsame 
Verweigerung, manifes t durc h die Opfer des 4. Mär z un d die Vertreibun g - sowie 
der Kamp f um das Recht , einen integrale n Bestandtei l der kollektiven Erinnerun g 
der Egerländer . Verpfändun g un d Vertreibun g werden in diesem kollektiven Ge -
schichtsbil d letztlic h zum Junktim , wobei die Verpfändun g un d die in den fol-
genden Jahrhunderte n sukzessive faktische Eingliederun g von Stad t un d Lan d kau-
sal im Zusammenhan g mit der Vertreibun g nac h dem Zweite n Weltkrieg gesehen 
wird. So meint e etwa Seff Heil , „Bundesvüarstäih a des Bunde s der Eghaland a 
Gmoi n e. V - Bun d der Egerländer" , in einem Vortrag im Zusammenhan g mit der 
jahrhundertelange n engen Verbundenhei t zwischen Eger un d der Stad t Marktred -
witz un d der Tatsache , daß Marktredwit z 1816 aufgrun d eines Staatsvertrage s von 
Österreic h an Bayern ging: 

Welch ein Glück , so blieb der Stadt Marktredwit z die Einverleibun g in den tschechische n 
Staat 1918 erspart . [...] Stellen Sie sich einma l vor, Sie wären 1918 auch in die 
Tschechoslowakisch e Republi k gezwungen und dann vertrieben worden . Beinah e wäre es 
soweit gekommen . 

Di e Abtrennun g des Amts Redwit z (Marktredwitz ) von Eger an Bayern wird im 
Refera t von Hei l als Glüc k empfunden , blieb so doc h wenigstens ein Teil des ehe -
mals egerischen Territorium s vom Schicksa l der „Einverleibung " in die Tschecho -
slowakei un d der Vertreibun g der deutschsprachige n Bevölkerun g verschon t blieb. 
Diese n behauptete n Kausalnexu s nu n konsequen t weitergedach t un d auf Eger ange-
wende t ergäbe: Wäre das ehemal s bayrische Egerlan d 1322 nich t verpfände t un d 
nich t im Laufe der Zei t Böhme n faktisch eingeglieder t worden , dan n wäre es 1918 
nich t in die Tschechoslowakisch e Republi k gezwungen un d die Egerlände r wären 
nac h dem Zweite n Weltkrieg nich t vertriebe n worden . Fü r den Historike r sind 

Intervie w mit Frau Margaret e Zachmeie r am 15.8.1997. 
SOkACh . Fon d 266 Okresn í národn í výbor Cheb 1945-1960, Kart . 63, Fase. 847 Re-
patriac e francouzskýc h příslušníků 1945. 
„Vertriebenentransport e aus dem Stadt - und Landkrei s Eger im Jahre 1946". In: Glass l : 
Die Vertreibun g 148. - B o h m a n n : Das Sudetendeutschtu m in Zahlen 253-272. 
Ebenda . 
He i l , Seff: Deutsch e und Tschechen . Geschicht e einer Nachbarschaft . Auftaktveran -
staltun g zur dreiteiligen Vortragsreihe . Montag , 15. April 1996, 20.00 Uhr , Kolpinghau s 
Marktredwit z (unveröffentl . Manuskrip t zum Referat , überreich t am 14.5.1996), 12-36. 
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Spekulationen im Konjunktiv freilich nicht zulässig. Doch in der kollektiven 
Erinnerung und bei der Bildung von Identität größerer Gruppen kommt tradierten 
historischen Ereignissen, die in der Kontinuität eines fortlaufenden Handlungs-
strangs konzipiert werden, wie der „Verpfändungstheorie" der Egerländer, oft eine 
entscheidende Rolle zu. 



„ H E U T E U N D T Ä G L I C H W U N D E R " 

Geschichte(n ) des tschechische n Puppentheater s 

Von Rike Reiniger 

Von Kult-Figure n aus vorchristliche r Zei t über mechanisch e Bergwerks- un d 
Krippenspiel e zu Schwarze m Theater , von Jahrmarktsattraktione n über künstle -
risch-bildnerisch e Experiment e zu Familientheatern , von Pimprl e über Kašpáre k zu 
Hurvínek , von der „nationale n Wiedergeburt " zur „Prage r Schule " zeigt sich das 
tschechisch e Puppentheate r in eine r ebenso reiche n wie interessante n un d schwer 
faßbaren Vielfalt. Alle diese Erscheinungsforme n un d einige ander e meh r lassen sich 
zwar unte r dem Begriff „Puppentheater " zusammenfassen . Da s bedeute t jedoch 
nicht , daß sie notwendi g in einem Entwicklungszusammenhan g stünde n ode r sinn-
voll unte r einem Aspekt -  sei es ein ästhetische r ode r ein sozial-kulturelle r -  zu sich-
ten wären . U m eine Ahnun g von der Bedeutun g des Puppentheater s in Böhme n zu 
bekommen , sollen deshalb im vorliegende n Beitra g einige Kapite l aus seiner Ge -
schicht e herausgegriffen un d mi t unterschiedliche r Schwerpunktsetzun g be-
schriebe n werden . 

Aus der Zei t des Baroc k stamme n die ersten erhalte n gebliebene n Quelle n über 
böhmische s Puppentheater , vornehmlic h Gesuch e um Spielerlaubnis , aber auch 
Theaterzette l un d einige wenige persönlich e Dokumente . Aus diesem Materia l las-
sen sich Rückschlüss e darau f ziehen , warum gerade die Zei t des Baroc k für eine 
bestimmt e Traditionslini e des Puppentheater s stilbilden d wirkte. Matě j Kopeck ý 
gilt als der tschechisch e Puppenspiele r schlechthin . Legend e un d Wirklichkei t des 
Puppentheater s der „nationale n Wiedergeburt " sind zwei Seiten eine r Epoche , wel-
che für die gesellschaftlich-kulturell e Stellun g des Puppentheater s von nachhalti -
ger Bedeutun g war. Inwiefer n sich nicht-tschechischsprachige s Puppentheate r 
in Böhme n als kulturelle r Ausdruc k einer bestimmte n gesellschaftliche n Grupp e 
auffaßte , un d wie sich ein solches Selbstverständni s auf Arbeitsproze ß un d Rezep -
tion auswirken konnte , sind offene Frage n von weitreichende m Interesse . Da ß der 
derbe un d eigenwillige Kašpáre k zu eine r sich harmlo s vergnügende n Kinderfigu r 
wurde , stellt sich als eine Entwicklun g dar, die mit dem Interess e der Pädagoge n an 
Puppentheate r als Mitte l der Erziehun g ihre n Anfang nahm . Einzigartig , mindesten s 
was die Quantitä t der Beteiligten betrifft, ist die tschechisch e Amateurpuppen -
theaterbewegung . Sie schuf ein Potential , auf das die sich professionalisierende n 
Ensemble s nac h 1948 effektiv zurückgreife n konnten . Josef Skupa un d das von ihm 
gegründet e Theate r Spejbl un d Hurvíne k stehe n in einer Traditio n von kabaretti -
stischem Puppentheater , die von dem engen Kontak t zu Kaberett- , Revue- , un d 
Unterhaltungstheate r profitierte , sich aber auch die satirisch-komische n Ele-
ment e der traditionelle n Dramaturgi e un d der überlieferte n Puppenfigure n zunutz e 
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machte . Puppentheaterinstitutione n un d -Organisationen , die nich t unmittelba r die 
Aufführungsproduktio n betreffen , sind ein Bereich , der die Positio n des kulturelle n 
Faktor s Puppentheate r verdeutlicht . 

Dies e hier skizzierte Auswahl an Aspekten der Geschicht e des tschechische n 
Puppentheater s wird im folgenden anhan d der zugängliche n Literatu r erläuter t un d 
bewertet . Verwendun g findet dabe i die gründlich e Quellenforschun g von Jarosla v 
Bartoš , auf den sich letztlic h alle tschechische n Arbeiten zur Puppentheater -
geschicht e beziehen, 1 sowie die ebenfalls konsequen t auf Quellenauswertun g basie-
rende n Arbeiten Han s R. Purschkes , der sich Böhme n betreffen d allerding s auf die 
deutschsprachige n Gebiet e beschränkt. 2 Zdeně k Bezděk betrachte t das Puppen -
theate r unte r dem Gesichtspunk t der Repertoiregeschicht e un d kan n dabei auf die 
intensiv e Publikationstätigkei t seit dem 19. Jahrhunder t zurückgreifen. 3 Jan Malí k ist 
der Auto r der einzigen in deutsche r Übersetzun g vorliegende n Veröffentlichun g 
zum „Puppentheate r in der Tschechoslowakei" ; für den historische n Teil seiner 
Darstellun g nenn t er zwar keinerle i Referenzen , seine Kenntni s des Puppentheater s 
im 20. Jahrhunder t beruh t dagegen auf eigener Anschauun g un d auf seiner 
persönlichen , vielfach wegbereitende n Mitgestaltung. 4 Außerde m wurde n für die 
vorliegend e Arbeit verschieden e Aufsätze zu Teilgebiete n herangezogen , besonder s 
aus der Sammlun g „Svět loutkovéh o divadla" (Di e Welt des Puppentheaters ) von 
Františe k Sokol 5 un d aus dem Hef t „Czec h Theatr e 13", 6 eine r -  teils fehlerhaf t ins 
Englisch e übersetzte n -  Veröffentlichun g des Theaterinstitut s Prag . Di e Vergleich-
barkei t der Lebens - un d Arbeitsbedingunge n von sächsische n un d tschechische n 
Wandermarionettenspieler n des 18. un d 19. Jahrhundert s legitimier t in einigen Fäl -
len das Hinzuziehe n von Quellenmateria l un d Literatu r zu der sächsische n Form , 
um die tschechisch e anschauliche r zu machen . Hie r sei die Streitschrif t von Car l Wil-
helm Chemnit z gegen das Marionettentheate r von 1805 erwähnt, 7 sowie die puppen -
theatergeschichtliche n Untersuchunge n Olaf Bernstengels. 8 Veröffentlichungen , die 

Bartoš , Jaroslav: Loutkářsk á kronika . Kapitol y z dějin loutkářstv í v českých zemích 
[Puppentheaterchronik . Kapite l aus der Geschicht e des Puppenspiel s in den böhmische n 
Ländern] . Prah a 1963 zitiert die vielen deutsche n Quellen nur in eigener tschechische r 
Übersetzung . Die Rezeptio n seiner Arbeit beruh t dementsprechen d auf eigener Rücküber -
setzung und ist folglich nich t ganz unproblematisch . 
Purschke , Han s R.: Übe r das Puppenspie l und seine Geschichte . Frankfurt/M . 1983. — 
Ders. : Die Entwicklun g des Puppenspiel s in den klassischen Ursprungsländer n Europas . 
Ein historische r Überblick . Frankfurt/M . 1984. — Ders. : Die Puppenspieltraditione n 
Europas . Deutschsprachig e Gebiete . Bochu m 1986. 
Bezděk , Zdeněk : Dějiny české loutkové hry do roku 1945 [Die Geschicht e des tschechi -
schen Puppenspiel s bis zum Jahr 1945]. Prah a 1983. 
Malík , Jan : Das Puppentheate r in der Tschechoslowakei . Prah a 1948. 
Sokol , František : Svět loutkovéh o divadla [Die Welt des Puppentheaters] . Prah a 1987. 

6 Czech Thate r 13. Hrsg. vom Divadeln í Ústav Prah a 1997. 
Chemnitz , Carl Wilhelm: Übe r den nachtheilige n Einfluß der jetzt gewöhnliche n Mario -
nettenspiel e auf den religiösen und sittlichen Zustan d der untere n Volksklassen. Zerbst 
1805 (Reprin t der Originalausgabe) . 
Bernstengel , Olaf: Das sächsische Wandermarionettentheate r des 19. Jahrhundert s -  Ein 
museales Objekt? In : Die Spiele der Puppe . Hrsg. von Manfre d Wegener Köln 1989, 68-79. 
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sich konkre t mit tschechische m Puppentheate r auseinandersetzen , existieren im 
westeuropäische n Rau m außerhal b Tschechien s nicht. 9 

Stilbildender Barock 

In der Zei t nac h dem Dreißigjährige n Krieg (1618-1648 ) bereiste n englische , spä-
ter auch niederländisch e un d italienisch e Theaterleut e ganz Europa . Ih r Repertoir e 
setzte sich zusamme n aus Trauerspiele n mit geschichtliche n un d religiösen Ereig-
nissen als Vorlage - sogenannte n Haupt - un d Staatsaktione n - , Komödie n aus 
dem Alltagsleben un d Oper n mit mythologische n Stoffen. Di e Guckkastenbühne n 
bestande n aus zweidimensionale n Kulissen , die sich perspektivisc h in die Unend -
lichkei t verlängerten , die Geste n der Schauspiele r waren schematisch , ihre Sprech -
weise deklamatorisch . Di e vielen Truppenmitgliede r mit ihre r aufwendigen Aus-
stattun g benötigte n mehrer e Transportwagen . U m angemessen e Einnahme n zu 
erzielen , mußte n sie an zahlungsfreudige n Fürstenhöfe n gastieren ode r in Städte n 
spielen , wo ausreichen d Publiku m zu erwarte n sein würde. 10 

Marionetten , die um 1600 in Italie n aufgekomme n waren un d bald Verbreitun g 
gefunden hatten, 11 diente n den Prinzipalen , nebe n andere n Kunststücken , als eine 
weitere publikumswirksam e Sensation . Von dem königlich-sächsische n Hof -
komödiante n Johan n Schilling , der 1651 um Spielerlaubni s in Pra g ersuchte , ist 
bekannt , daß er Akrobatik , Fechten , Schauspiel , Puppenspie l un d Tanzbäre n zeig-
te. 12 Pietr o Gimond e aus Bologna , dessen Wanderunge n Han s R. Purschk e anhan d 
von erhalte n gebliebene n Spielgesuche n dokumentiert, 13 schein t sich auf das Mario -
nettenspie l beschränk t zu haben . Ein Vorteil dieser Spezialisierun g liegt auf der 
Hand : Er benötigte , wie aus seinem Münchene r Spielgesuch hervorgeht , lediglich 
zwei Mitspieler . 1656 erschie n er mit seiner Marionettenbühn e in München , ein Jah r 
späte r beantragt e er in Frankfur t anläßlic h der Kaiserwah l von Leopol d I. zu spie-
len. Ebenfall s 1657 wurde über ihn aus Pra g berichtet : 

Das Spiel der kleinen Figuren kann Wohl passiren, wie mann s machet , aber der Romanisch e 
Formb , wie sie darzu reden ortentlich e Comedie n von 2-3 Stunde n representiren , ist wol etwas 
viel gallant, und unterhalte t einen nicht s weniger als ein recht wahrhaft e Comedie . 

9 Internationa l Bibliograph y of Puppetry . Hrsg. vom Charleville-Méziěre s Institu t 
International e de la Marionnette . — Taube , Gerd : Annotiert e Bibliographie wissenschaft-
licher Abhandlunge n zur Geschicht e des Puppenspiels . In : Ders. : Puppenspie l als kultur -
historische s Phänomen , Tübingen 1995. 

1 0 „Englische , niederländisch e und italienisch e Wandertruppe n im deutsche n Sprachgebiet " 
und „Deutsch e Wandertruppen : Wirkungsraum , Spielplan und Darstellungsweise" . In : 
Kindermann , Heinz : Theatergeschicht e Europas , III . Band, Das Theate r der Barockzeit , 
Salzburg 1959, 349-407. 

11 Purschke : Die Entwicklun g des Puppenspiels , 55 f. 
1 2 Bartoš : Loutkářsk á kronika 8 f. Das Gesuc h wurde bewilligt. Die Quellen darüber , wie das 

Gastspie l verlaufen ist, und was Schilling in Prag gezeigt hat , sind allerdings verloren . 
Purschke : Die Entwicklun g des Puppenspiel s 56. 
Ebend a 56. — Daß es sich um Pietr o Gimonde s Puppentheate r handelt , ist Purschke s 
begründet e Vermutung . Jaroslav Barto š nenn t diesen Brief des Kardinal s Harrac h das erste 
Zeugni s zu Puppentheate r in Prag. Er bemerk t allerdings, daß Ferdinan d Menčí k ihn in 
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I n N ü r n b e r g beka m er 1658 kein e Spielerlaubnis , t ra t abe r t r o t z d e m auf, 1659 fand 
er sich in Kö l n u n d 1662 in L o n d o n . Bis nac h Pra g reist e auc h de r niederländisch e 
Prinzipa l Jea n Baptist a Fornenbergh , für de n beispielsweise schlesisch e u n d franzö -
sische Mitspiele r dokument i e r t s ind. 1 5 

D e r Öster re iche r J o h a n n Baptis t Hi lverd in g fing sein e Karr ier e als Puppenspie le r 
an . Sein Erfol g schein t ih n bewogen zu haben , späte r z u m Schauspie l zu wechseln. 1 6 

Ei n Marionet tentheater-Gastspie l in Pra g annoncier t er 1713 folgendermaßen : 

Mi t gnädigen Consen s eine r hohe n Obrigkeit . Wird ma n agiren in Ihr o Hochgräffl : Excellenz , 
Herr n Graffe n Sporck-Comoedien-Hau ß auf der Neu-Stadt , unwei t St. Joseph , mi t großen 
Figure n anderthal b Ellen hoch , auf einem grossen Theatro , welches alle Commoedie n 7 bis 8 
mal verändert , un d werden präsentire t die schönste n Opera-Machinen , mit allerhan d poeti -
schen Göttern , als die Commoedi e es mi t sich bringet , auch bey eine r jeden Commoedi e 5 biß 
6 Täntz e ode r Ballette . Diese grosse wohlgekleydet e Figure n gehen frey auff das Theatru m un d 
thu n alle ihre Actione n wie lebendige Menschen , un d kan man sie zwo drey Ellen über das 
Haup t noc h sehen . Wofern jeman d ist, der dergleiche n so rar allhier gesehen , als von mir, wil 
ich 100. Ducate n verlohre n haben . Da s Ansehen wird es loben . Un d heut e wird agirt werden . 
Hercul e un d Alceste. Kurtze r Inhal t [...] Anmuthig e Liebesintrigue n un d sonderbar e Lustig-
keit unsere s Chambr e un d des Baure n werden den Augen grosses Content o verschaffen . Auch 
ladet heü t Chambr e un d Kilián Brustfleck zu einem lustigen Nachspie l alle curiös e Herre n 
un d Liebhabe r freundlic h ein, es wird keine r unvergnüg t nac h Haus e gehen . Ein lustiges Nach -
spiel wird schliessen mit Töpfen schanschiert . Wird praecise um b 4. Üh r angefangen. 17 

Di e Bemerkun g de s Zeitgenossen , da s Mar ione t ten thea te r sei un terha l t sa m wie 
ein e „wahrhaf te " Komödie , ebens o wie die Beteuerun g de s Puppenspielers , seine 
Figure n s tünde n Schauspieler n in nicht s nach , zeigt, in welche m Maß e sich Mar io -
ne t ten - u n d Schauspie l glichen . Di e Austauschbarkei t von Mar ione t t e n u n d Schau -
spieler n läß t sich mi t d e m Darstellungssti l de r Zei t erklären . D e r barock e Schau -
spiele r identifiziert e sich niemal s mi t de r Figur , die er darstellte . E r führt e mi t Hilf e 
von festgelegten Gesten , Bewegunge n u n d Pos i t ione n im R a u m ein e Roll e vor. 1 8 

Mar ione t t e n imit ierte n mi t Leichtigkei t die stilisierte n Bewegungen . Z u d e m war die 
Beleuchtun g du rc h ein e Reih e v on Kerze n vorn e an de r B ü h n e n r a m p e nich t seh r 
hell , die Fäde n de r P u p p e n bliebe n also verborgen . So kan n ve rmute t werden , da ß 
die erzielt e Wi rkun g de r des Schauspiel s durchau s ähnlic h war. 

Auc h was die e rwähnte n sieben bis ach t Wechse l im Bühnenbi l d u n d die „Ope ra -
Mach inen" , also technisch e Finesse n wie etwa Flugmaschine n für die „poet ische n 
G ö t t e r " , betrifft , glich da s Mar ione t ten thea te r de m Schauspiel . Gerad e die En t -

seinem Werk „Příspěvk y k dějinám českého divadla" [Beiträge zur Geschicht e des tsche -
chische n Theaters] . Prah a 1895, 91 f. ohn e Quellenangab e zitiert . 
P u r s c h k e : Übe r das Puppenspie l 51. 
K i n d e r m a n n : Theatergeschicht e Europa s 391-407 . 
P u r s c h k e : Di e Entwicklun g des Puppenspiel s 59f. — Jarosla v Barto š vermute t das 
Puppentheate r des Anto n Josef Geissle r hinte r dieser Anzeige, aufgrun d von Indizie n 
schreib t Purschk e dagegen Hilverdin g die Autorenschaf t zu. U m welches Theatergebäud e 
es sich handelt , ist unklar . Lau t K i n d e r m a n n : Theatergeschicht e Europas , 593, eröffnet e 
Gra f Fran z Anto n Sporc k sein Opernhau s erst im Jahr e 1725. 
F i s c h e r - L i c h t e , Erika : Semioti k des Theaters . Band 2. Vom „künstlichen " zum „natür -
lichen " Zeichen . Theate r des Baroc k un d der Aufklärung. Tübinge n 1989, 38-69 . 
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wicklung eines Kulissensystems , das schnell e un d häufige Verwandlunge n ermög -
licht e un d die imme r ausgefeiltere Bühnentechni k waren ein wesentliche r Bestand -
teil der barocke n Bühne. 19 Bühnentechnike r un d Architekte n arbeitete n teilweise 
sowohl für die große als auch für die Marionettenbühne. 20 „Täntz e ode r Ballette " 
waren beliebte Einlage n in Tragödien , Komödie n un d Opern 2 1 un d die Figu r des 
„Kiliá n Brustfleck" ist als komisch e Rolle aus dem Schauspie l bekannt . 

Es liegt auf der Hand , daß Prinzipale , die zwischen Puppe n un d Schauspieler n 
wechselte n un d für beides eine bis auf die Größ e fast identisch e Bühn e verwendeten , 
das vorhanden e Repertoir e auch unterschiedslo s mit Schauspieler n ode r Marionet -
ten spielten . Folgend e Stückvorlage n dokumentier t Jarosla v Barto š für den oben 
erwähnte n Joha n Schilling : 

Tragödien : Von der Heiligen Jungfrau Dorothea ; Von dem grausamen und unerhörte n Mor d 
in Spanien [die damalige sensationell e „Spanisch e Tragödie " des Thoma s Kyd]; Von Julius 
Cäsar, dem ersten gewählten römische n Kaiser [das Shakespeare-Stüc k bzw. dessen 
Bearbeitung] ; Vom Erzzaubere r Dokto r Faus t [eine Marlow-Bearbeitung] ; Vom reichen Juden 
von Malta [das Marlow-Stück] . 
Komödien : Von der fromme n und keuschen Susanne ; Von König Ahasver [eine Bearbeitun g 
der englischen biblischen Komöd e über die Königin Esther] ; Von den verschwenderische n 
Söhnen ; Vom Streit der zwei Ritte r Etelmo r und Trauenmor ; Vom rasende n Rolan d [eine 
Bearbeitun g des Liedes von Ariost] usw. 

Da s Interess e des anspruchsvolle n städtische n Publikum s am Marionettentheate r 
blieb jedoch nich t lange bestehen . Möglicherweis e verlor die technisch e Sensatio n 
eines annähern d vollkommene n Miniaturtheater s in dem Maß e ihre Attraktivität , in 
dem sich ihr Neuigkeitswer t abnutzte . Deshal b verzichtete n die Schauspielgruppe n 
auf die zusätzlich e Verwendun g von Puppen . Aus ihre n Reihe n lösten sich Mario -
nettenspiele r un d wurde n selbständig . Von nu n an finden sich in den Spielgesuche n 
verstärkt Antragsteller , die sich ausdrücklic h als Marionettenspiele r bezeichnen. 23 

Malí k gibt ungefäh r die Mitt e des 18. Jahrhundert s als Zeitpunk t an, zu dem das 
Marionettentheate r zwangsläufig meh r un d meh r in ländlich e Gegende n auswich , 
was, wie er es ausdrückt , zu eine r „Proletarisierun g dieser Art von Theater " führte , 
dere n einziger Vorteil die „massenweis e Tschechisierung " gewesen sei.24 

Fü r Aufführunge n im Kontex t der Hochkultu r galt unabhängi g von den Sprach -
kenntnisse n der Zuschaue r die Verwendun g des Italienische n in Oper n un d die 
Verwendun g des Lateinische n in Jesuitendrame n als Norm. 2 5 Di e zahlreiche n auf 

Ebend a 72-77. 
„Th e first puppe t theate r opera productio n was presente d in 1668 in Róme , at the paláce of 
Pope Clemen t IX [...] in a theate r „apparatus " prepare d by Gian Lorenz o Bernini . It should 
be note d tha t the puppe t „apparatus " was made by the master who constructe d theater s and 
settings for live actors. " Jurkowski , Henryk : Transcodificatio n of the Sign Systems of 
Puppetry . In : Puppets , Masks and Performin g Objects from Semioti c Perspectives , 
Semiotic a 47. Hrsg. von Fran k Proschan , Amsterdam 1983, 135. 
Fischer-Lichte : Semioti k des Theater s 61. 
Bartoš : Loutkářsk á kronika 254. 
Ebend a 23. 
Malík , Jan /Kolár , Erik: Das Puppentheate r in der Tschechoslowakei . Prag 1970, 11. 
Fischer-Lichte : Semioti k des Theater s 37. 
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dem Kontinen t reisende n englischen Komödiante n un d Marionettenspiele r verwen-
dete n zunächs t ihre Muttersprache . Da s Repertoir e der Wandertruppen , wie etwa 
das des oben erwähnte n Joha n Schilling , bestan d aus populäre n Bearbeitunge n einer 
relativ geringen Anzah l von Stücken , dere n Handlun g dem Publiku m meist bekann t 
war. Ein Blick auf die Aufführungspraxi s zeigt zude m die starke Betonun g des 
Visuellen un d Spektakulären , so daß davon ausgegangen werden kann , daß die Auf-
führungssprach e ein Inszenierungselemen t war, dessen Bedeutun g nich t an die von 
reiche n Kostümen , akrobatische r Virtuositä t ode r verblüffende r Bühnentechni k 
reichte. 26 Durc h die Einbeziehun g von örtliche n Schauspieler n (etwa schlesische r un d 
französische r im Fal l des oben erwähnte n Niederländers ) un d späte r auch durc h die 
Übernahm e von Truppe n durc h örtlich e Prinzipale , vollzog sich in den bis dahi n von 
landesfremde n Truppe n bespielte n Gegende n eine Verschiebun g hin zu der jeweili-
gen Volkssprache. 27 Diese Entwicklun g -  „Tschechisierung " in den böhmische n 
Länder n -  die in andere n zuvor von englischen , niederländische n ode r italienische n 
Truppe n beeinflußte n Länder n wie Deutschland , Dänemark , Rußlan d ode r Pole n 
analo g ablief -  bracht e kein e grundsätzlich e Veränderun g hinsichtlic h des 
Repertoire s ode r der Aufführungspraxis , bedingt e jedoch die zunehmend e regio-
nale Beschränkthei t un d dami t Verarmun g des Berufsstandes . Da ß Malí k vor dem 
Hintergrun d der späte r sich entfaltende n Bedeutun g des Tschechische n für die 
Entwicklun g der Nationalkultu r dies explizit als Vorteil herausstreicht , basiert auf 
eine r Überschätzun g der Rolle der Sprach e im damalige n Puppentheater . 

Europaweit e Reisen wie die des Pietr o Gimonde , ode r Gastspiel e wie die des 
Johan n Pete r Hilverdin g (des niederländische n Vaters des oben erwähnte n Johan n 
Baptist ) am Ho f Karl s VI. sind für tschechisch e Marionettentruppe n nich t doku -
mentiert. 28 Anschaulic h wird ihre soziale Situatio n vielmeh r in folgender Be-
schreibun g eines polemische n Zeitgenossen : 

Fast alle Marionettenspiele r sind von ungebildete n Aeltern geboren, schlech t und armselig 
unterrichte t und eben so schlech t erzogen. Die meisten von ihnen haben als gemeine Soldate n 

Fü r die Aufführungspraxis des Handpuppenspiel s in seiner traditionelle n europäische n 
For m gilt sogar eine weitestgehend e Unabhängigkei t von Sprachgrenzen : Fü r Petruschka , 
Punch , Pulcinella , Kasper, Han s Wurst und die andere n Figuren verwendete n die 
Puppenspiele r Stimmverzerrer . Sofern die Handlun g sich nich t allein durch das schlagkräf-
tige Bühnengeschehe n vermittelte , spielte der vor der Bühn e positioniert e Musiker die 
Rolle eines Übersetzers . Feustel , Gotthard : Prinzessin und Spaßmacher . Eine Kultur -
geschichte des Puppentheater s der Welt. Leipzig 1991, 61. — In Böhme n galt zudem eben-
so wie in Österreic h ein offizielles Sprachverbo t auf der Handpuppenbühne , das mög-
licherweise durch Betreiben der Konkurren z durchgesetz t wurde. Purschke : Übe r das 
Puppenspie l 53. — Allerdings hatt e sich in den tschechische n Gebiete n das Handpuppen -
spiel zu keinem Zeitpunk t neben dem Marionettentheate r behaupte n können ; der Aspekt 
der Sprach e und der „Tschechisierung " wird dementsprechen d für das Handpuppenspie l 
nich t gesonder t diskutiert . 
Bartoš weist darauf hin, daß die offiziellen Schriftwechse l (Spielgesuch e etc.) immer 
auf Deutsc h abgefaßt wurden und daß sich in ihnen keine Hinweise auf die Auf-
führungssprach e finden . Die Name n und die Herkunf t der Puppenspiele r seien aber deut -
liche Indizie n dafür, daß sich das Tschechisch e auf der Bühn e durchsetzte . Bartoš : 
Loutkářsk á kronika 49. 
Zu den Wanderunge n vgl. Purschke : Übe r das Puppenspie l 51 f. 
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den größten Theil ihres Lebens im Kriege oder in der Garniso n im nähere n Umgang e mit sol-
chen Mensche n verlebt, die oft mit den mannigfaltigste n Lastern vertrau t sind und bey denen 
das sittliche Gefüh l nur sehr wenig geweckt ist. Als Puppenspiele r haben sie fortdauern d bey 
ihrem , das ganze Jahr hindurc h dauernde n Nomadenlebe n wenig Gelegenhei t Gute s zu sehen 
und zu hören . An dem öffentliche n Gottesdienst e nehme n sie höchs t selten, oder auch wohl 
niemal s Anthei l [...] . 

Tatsächlic h bestätigen auch ander e Quellen , daß Puppenspiele r aufgrun d ihre r 
großen Armu t un d der ständige n Wanderunge n in der Regel weder Schulbildun g 
noc h Zugan g zur Hochkultu r besaßen. 30 Genaus o wie die Ausstattun g un d die 
handwerklich e Techni k der Marionettenherstellung , wurde die genaue Kenntni s der 
Stücktext e vor der Konkurren z gehüte t un d nu r an den Nachfolge r weitergegeben. 31 

Darau s ergab sich ein Konservatismu s in Inhal t un d Form , der sowohl die alten 
Stück e als auch die Kulissenbühne , die relativ steifen Drahtmarionette n mi t ihre n sti-
lisierten Geste n un d das deklamatorisch e Patho s der Sprachgestaltun g in den tradi -
tionelle n ländliche n Wandermarionettentheater n bis in das 20. Jahrhunder t erhielt . 

Die „nationale Wiedergeburt" und Matěj Kopecký 

Ein „Häuflei n patriotische r Intellektueller " nenn t Jiř í Háje k die ersten Wieder-
erwecker , die End e des 18.Jahrhundert s „zu r Belebun g des nationale n Selbst-
bewußtsein s der Volksmassen vor allem die Bühnenkuns t [...] " als wirksames 
Instrumen t betrachteten. 32 Di e Dominan z der deutsche n Sprach e auf den Theater n 
der städtische n Kultu r ließ allerding s die ersten Versuche tschechische r Aufführun -
gen scheitern . De r Prage r Theaterunternehme r Josep h von Brunian , der seit 1768 das 
Kotzentheate r betrieb , spielte 1774 das bekannt e Volksstück „Herzo g Michel " auf 
tschechisch . Diese Aufführun g gilt als die erste tschechisch e im bürgerliche n 
Kontex t un d fiel durch , weil die Schauspiele r die Sprach e nich t beherrschten. 33 

Demgegenübe r hatt e sich in den ärmliche n Familienunternehme n der ländliche n 
Puppenspiele r bereit s seit einigen Jahrzehnte n das Tschechisch e unbemerk t von der 
Hochkultu r als volkstümlich e Bühnensprach e entwickelt . 

Aus dem Wissen um die Diskrepan z zwischen den anfänglic h erfolglosen 
Versuchen , ein tschechische s Schauspie l hervorzubringen , un d der Popularitä t des 

Chemnitz : Übe r den nachtheilige n Einfluß 15f. 
Bartoš beschreib t den Konzessionsantra g des Puppenspieler s Krištof Ludwig aus dem Jahre 
1775: „Anstelle der Unterschrif t sind drei Kreuze mit der Bemerkun g „er konnt e nich t 
schreiben. " Bartoš : Loutkářsk á kronika 55. 
Fü r das Deutsch-Sorbisch e Volkstheate r Bautzen übersetzt e Hildbur g Zschiedric h zwei der 
von Jaroslav Bartoš gesammelte n Stücke aus dem Repertoir e der tschechische n traditionel -
len Marionettentheater . Zu der Textfassung von Do n Juan (Do n Sajn) heißt es beispiels-
weise, sie stütze sich auf die Handschrif t des mährische n Puppenspieler s Josef Ruml , der 
das Stück „aus dem Gedächtnis , wie es der Vater, der Großvate r und der Urgroßvate r spiel-
ten", aufschrieb . 
Hájek , Jiří: Tschechisch e Literatu r in Vergangenhei t und Gegenwart . In : Literatu r sozia-
listischer Länder . ČSSR. Berlin 1985, 25. 
Kindermann : Theatergeschicht e Europas , V. Band, Von der Aufklärung zur Romanti k 
(2. Teil), Salzburg 1962, 623. 
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ländliche n Puppentheater s als eine r eigenständige n tschechische n Volkskultur ent -
stand die -  wie Bezděk sagt -  endlo s wiederholt e Phras e von der großen Vergangen-
hei t des tschechische n Puppentheaters , von den Puppenspieler n als Volksaufklärern 
auf dem Land. 34 Di e „traditionel l enthusiastisch e Beziehun g zu den Puppenspieler n 
der Zei t der nationale n Wiedergeburt " hielt sich bis in die Gegenwart ; beispielsweise 
hieß es im Vorwort zu Bartoš s Stückesammlun g aus dem Jah r 1952: 

Die patriotische n Volkspuppenspiele r konnte n am besten das geknechtet e national e Gewissen 
wachrütteln , gegen abergläubisch e und obskure religiöse Vorurteile kämpfen , ihre schlicht e 
kleine Bühn e wurde zur Tribün e aufklärerische r Ideen , sie kämpften gegen Unterdrücke r und 
Ausbeuter mit der Stimm e ihrer plebejischen Kritik am erlöschende n Feudalismus. 35 

Noc h 1997 schreib t Alena Exnarov á in eine r Publikatio n des Puppenspiel -
museums , die Puppentheate r hätte n „da s Nationalbewußtsei n geweckt", weil sie 
„da s einzige in tschechische r Sprach e betrieben e Theate r auf dem Lande " gewesen 
seien, durc h sie hätt e das Volk „da s tschechisch e un d das Welttheater-Repertoire " 
kennenglernt. 36 

Di e Puppentheate r zeigten nebe n den überlieferte n Stücke n der Barock-Zei t seit 
End e des 18.Jahrhundert s auch verstärkt dramatisiert e aktuell e Ereignisse , vorzugs-
weise Verbrecher - un d Skandalgeschichten . Sie spielten Stück e aus dem romanti -
schen Ritter - un d Räubermilie u in altertümelnde r Sprache . Ein e Zentralfigu r der 
meiste n Texte war Kašpáre k (ode r auch Pimprle ) als Diene r eines Grafen , Ritters , 
General s ode r als Wandergeselle , dessen Bestrebe n sich vor allem auf die Freude n der 
Sinn e richtete. 37 Ein e Ergänzun g erfuh r das Repertoir e durc h die erste speziell für 
das Puppentheate r produziert e Dramatik . De r Lehre r Proko p Konopáše k (1785-
1828) schrieb etwa 60 bis in die Gegenwar t äußers t populär e Stück e -  unte r andere m 
„Posvícen í v Hudlicích " (Kirchwei h in Hudlice) , „Pa n Fran c ze zámku " (Her r 
Fran z vom Schloß ) un d „Ja n Kovařík " -  ganz im Geis t der alten Texte . Durchau s 
ambitionier t war das Werk von Jan Nepomu k Lašťovka (1824-1877) , der seine 
Theme n aus der nationale n Vergangenheit , der Zei t der Hussiten , bezog. Von den 
vielen Gelegenheitsstücke n un d Improvisatione n des folgenden ode r ähnliche n 
Inhalt s sind allerding s weder Tite l noc h Auto r ode r Text überliefert : 

Ein reicher englischer Graf, der einem schändliche n unnatürliche n Laster ergeben ist, giebt 
dem Hanswurst , seinem Bedienten , den Auftrag, ihm einen schöne n jungen Mensche n zur 
Befriedigung seiner Wollust zuzuführen , und Hanswurs t entledigt sich denn auch dieses 
Auftrages durch mündlich e und pantomimisch e Erklärunge n mit einer so großen Deutlichkeit , 
daß der Zuschaue r eine vollständige Beschreibun g von allen den unnatürliche n Lastern erhält , 
welche den Mensche n so tief unte r die Thiere hinabsetze n . 3 8 

Bezděk : Dějiny české loutkové hry 15. 
Ebend a 15 f. 
Die Welt der Puppe n gestern und heute . Hrsg. vom Museu m der Puppenspiel-Kultur . 
Chrudi m 1997, 12. 
Zum Repertoir e der Wandermarionettentheate r vgl. Bezděk : Dějiny české loutkové hry 
9-20 . 
Chemnitz : Übe r den nachtheilige n Einfluß 34. 
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Diese Zusammensetzun g von Stücke n als „da s tschechisch e un d das Welttheater -
repertoire " zu bezeichnen , entsprich t mi t Sicherhei t nich t dem allgemeine n Konsens . 
Bezděk findet in den heut e noc h zugängliche n Texten der Zei t auch keine Hinweis e 
auf patriotisch e ode r aufklärerisch e Einstellunge n der Spieler . O b sich solche Ab-
sichte n in den improvisierte n Passagen der Kašpárek-Figu r manifestierten , sei nach -
träglich durc h nicht s meh r auszumachen. 39 Da ß die Puppenspiele r einen Kamp f 
gegen den Aberglauben geführt hätten , erschein t unverständlich , wenn ein Eiferer 
wie Car l Wilhelm Chemnit z gerade die Verbreitun g des Aberglauben s durc h die 
Marionettentheaterstück e kritisiert : 

In den meisten Marionettenspiele n mache n der Teufel, der Drache , Hexen und eine ganze 
Schaar von bösen Geister n sehr bedeutend e Rollen , und es wird darin nich t nur die Existenz 
dieser, dem ungebildete n Mensche n noch immer so fürchterliche n Product e des Aberglaubens 
als völlig entschiede n vorausgesetzt, sonder n es wird auch der fürchterlich e Einfluß derselben 
auf die Schicksale der Menschen , so wie die Verbindun g sogenannte r Tausendkünstler , (als 
Docto r Faus t und Consorten ) mit denselben , für die zum Aberglauben sehr geneigte Men -
schenklasse sehr überzeugen d dargethan. 40 

Di e Zusammensetzun g des Repertoire s richtet e sich einfach un d erfolgreich nac h 
dem Geschmac k des Publikums , so daß 1771 das eben gegründet e Wochenblat t 
„Neu e Litteratur " beklagen mußte , es gäbe allzuviele Zuschauer , 

die, ehe sie eine ernsthafte , rührend e oder gar tragische Scene auf der Bühn e ansehen sollten, 
lieber ihr Geld in der Kreuzerbud e bei einem Marionettenspiele r verlachen würden . 

Barto š bestätigt das un d führ t einen sich über mehrer e Jahr e hinziehende n Strei t 
der Betreibe r des Kotzentheater s mit einem Kleinseitne r Puppentheate r an, in dem 
der Schauspielprinzipa l 1775 etwa forderte , dem Puppentheate r solle verbote n wer-
den , zur selben abendliche n Uhrzei t Vorstellungen zu geben wie das Kotzentheater. 42 

Nebe n dem Amüsemen t wird aus dem Antra g des Puppenspieler s Roma n Waitz-
hofer ein weitere r Grun d für die Beliebthei t des volkstümliche n Puppentheater s 
offenbar : 

Gewöhnlich e Soldaten , Handwerke r und ähnlich e Leute haben schon öfter erwähnt , daß sie 
den Eintrit t für das richtige große Schauspie l nich t bezahlen könnte n und daß sie aber dennoc h 
gerne an einer solchen Unterhaltun g teilnehme n würden . 

Es bürgert e sich die Bezeichnun g „Kreuzerbude " für Puppentheate r ein, die nie-
drigen Eintrittspreis e von wenigen Kreuzer n waren also offenbar ein wichtiges 
Argument . 

Es wird deutlich , daß der tradierte n Vorstellun g von einem tschechisch-patrioti -
schen , aufklärerische n Kulturvermittle r bei nähere r Betrachtun g des Quellenmate -
rials ein durchau s andere s Bild vom Puppenspiele r entgegensteht : Invalid e Kriegs-
veteranen , Kinde r von Fahrenden , Erfolglose andere r Gewerb e wählte n den Beruf 
des Puppenspielers , weil sie keine ander e Möglichkei t sahen , sich un d ihre Famili e 

Bezděk : Dějiny české loutkové hry 17. 
Chemnitz : Übe r den nachtheilige n Einfluß 28f. 
Kindermann : Theatergeschicht e Europa s 621. 
Bartoš : Loutkářsk á kronika 42. 
Ebend a 36. 
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zu ernähren . Sie bediente n in der Mehrzah l ein Publikum , an dem das konkurrie -
rend e Schauspieltheate r kein Interess e hatte , die arm e Landbevölkerung . Dere n Vor-
stellun g von Belustigung , eine r Mischun g aus derbe m Witz, vergnügliche m Schaue r 
un d rührende r Sentimentalität , bestimmt e das aus Trivialdramati k bestehend e 
Repertoire. 44 Da s Tschechisc h der Zuschaue r war auch die Sprach e der ländliche n 
Puppenspieler , was für diese bedeutete , auf ein regiona l begrenzte s Publiku m ange-
wiesen zu sein, das zude m nu r wenig bezahlte . Dies e Puppenspiele r konnte n sich 
einen kulturell-politische n Ehrgei z schlichtwe g nich t leisten . Fü r das Interess e der 
Volksaufklärer am Puppentheate r als tschechische r Volkskultur gilt das gleiche wie 
für das Interess e der Romantike r am Puppentheate r als deutsche r Volkskultur : Von 
Seiten der Puppenspiele r blieb es unerwidert , ja meist sogar unbemerkt . Da ß die tra -
ditionelle n Wandermarionettentheate r die Bewegung der „nationale n Wiedergeburt " 
aktiv mitgestalte t hätten , kan n nich t bestätigt werden . Es ist nich t ausgeschlossen , 
daß die Puppenspiele r in ihre r auf die tschechisch e Landbevölkerun g ausgerichte -
ten Lebens - un d Arbeitsweise die Ziele der nationale n Wiedererwecke r gleichsam 
beiläufig unterstützten . Di e später e Interpretation , Malí k sprich t von richtige r 
Wertung, 45 macht e dan n aus dem Puppenspiele r einen engagierte n Volksaufklärer 
der patriotische n Bewegung. 

In der Gestal t des Matě j Kopeck ý (1775-1847) , dessen Vater als Gaukle r angefan -
gen un d späte r zum Puppenspie l gewechselt hatte , vereinigte 

das Volksbewußtsein nachträglic h die charakteristische n Züge aller dieser vielen Dutzend e von 
Puppenspielern , die in den Jahre n 1750 bis 1848 in den tschechische n Landgebiete n umher -
wanderte n [_...] 46 

Bereit s 1862 erschiene n die „Komedi e a hr y Matěj e Kopeckého " (Komödie n un d 
Spiele des Matě j Kopecký ) im Druck . Da ß die Stück e dieses Buche s als die Kopecký s 
ausgegeben wurden , liegt weniger an historische n Tatsachen , als daran , daß der 
Nam e Kopeck ý gewissermaßen schon das Genr e des traditionelle n Marionetten -
theater s bezeichnete . 1905 errichtete n Theaterliebhabe r in Týn nad Vltavou (Mol -
dauthein ) den ersten Gedenkstei n für Kopecký . Sein 100. Todesta g war der Anlaß für 
mehrer e Ausstellungen , so auch in Moskau . In Koloděj e na d Lužnic í (Kaladey ) 
wurde dem „Loutká ř -  buditel " (Puppenspiele r -  Erwecker ) 1947 ein Denkma l 
gewidmet. 47 

O b der historische n Gestal t des Matě j Kopeck ý das anzurechne n ist, wofür das 
Symbo l in der Füll e dieser Fälle geehr t wurde , ist meh r als zweifelhaft. Fü r die 

Die Zusammensetzun g des Repertoire s der benachbarte n sächsischen Marionettentheate r 
im 19. Jahrhunder t analysiert Olaf Bernstenge l so: „Di e hart e Arbeit und das gleichzeitige 
soziale Elend weckten Sehnsuch t nach Idylle und ließen einen Blick „nac h oben ins Schloß " 
interessan t erscheine n [...] Es gibt kaum ein Stück des Wandermarionettentheater s dieser 
Zeit , das nich t insgesamt der Trivialdramati k zugeordnde t werden muß , bzw. das nich t 
über bestimmt e Strukturelement e dieser Gattun g verfügt." Bernstengel : Das sächsische 
Wandermarionettentheate r 68 f. 
Malík/Kolár : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 12. 
Ebenda . 
Ebend a 40. 
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Entwicklun g des tschechische n Puppentheater s ha t die in Rückprojektio n entstan -
den e Legend e jedoch eine nich t zu unterschätzend e Bedeutung . Di e tradiert e Sicht -
weise auf Matě j Kopeck ý als nationale m Wiedererwecke r entwickelt e ein allgemei-
nes Bewußtsein für das Puppentheate r als Teil der nationale n Kultu r un d für das 
Potentia l seiner Wirksamkeit . So bereitet e die Legend e von den Puppenspieler n der 
„nationale n Wiedergeburt " den Bode n für eine im Vergleich zu andere n europä -
ischen Länder n einzigartige gesellschaftliche Anerkennun g des Puppentheaters . 

Das Spiel in anderen Sprachen 

D a alle Spielgesuch e auf deutsc h abgefaßt wurde n un d sich in ihne n keine diesbe-
züglichen Hinweis e finden lassen, fällt es schwer, die Spieler überhaup t einer Sprach -
ode r Nationalitätengrupp e zuzuordnen . Barto š schließ t anhan d von Name n un d 
Herkunf t auf die Aufführungsprache , ist aber gerade die Name n betreffen d in der 
eigenen Arbeit wenig verläßlich. 48 Übe r einige Puppentheate r gibt es jedoch Doku -
mentationsmaterial , das die Spieler eindeuti g als Deutsch e ausweist un d ihne n so die 
Erwähnun g in allen Untersuchunge n zum Them a sichert. 49 

Aus Che b (Eger ) ist etwa Andrea s Schuber t (1767-1838 ) bekannt , der jährlich 
vom 21. Dezembe r bis zum 2. Februa r einen Krippenspielzyklu s zeigte, dessen deut -
sche Texte zum Teil erhalte n sind. Sein Neffe führt e die Traditio n mit Unter -
brechunge n bis 1891 fort . Di e auf einem Brettche n stehende n Puppe n wurde n von 
unte n mit einem Führungssta b un d Fäde n für die Arme geführt , die Dekorations -
prospekt e waren auswechselbar . De r Zyklus bestan d aus neu n Spielen mi t Zwi-
schenspielen , von dene n jedes an dre i bis vier Tagen zu sehen war. 

Josef Mühlberge r -  auch „Halbritterhans " genann t -  un d seine Fra u bereiste n bis 
zum End e des 19. Jahrhundert s das Erzgebirge un d Westböhmen . Sie spielten mit 
großen Marionette n Moritate n wie „De r Schinderhannes " ode r „Di e Geistermühl e 
bei Saaz". 

De r Anfang des 20. Jahrhundert s in Mähre n umherziehend e Marionettenspiele r 
A. Scheic h wurde , wie Purschk e anführt , für die Puppentheaterzeitschrif t „Loutkář " 
so portraitiert : 

Scheich , der mit einem von zwei mageren Klepper n gezogenen Komödiantenwage n angekom -
men war, die Stücke durch einen Trommle r verkünde n ließ, patroniert e Plakat e aufklebte, drei 
Tage blieb und im Gasthau s spielte, gab „De r Millionärssohn , oder: De r Giftmor d im Eichen -
wald", „Kaufman n Leander , oder: Unglüc k über Unglück " und „Da s Gespens t im Keller". 
[...] Die Sprach e des Puppenspieler s war nich t gerade die beste. Seine Rede war mit deutsche n 
Wörtern durchsetzt , und aufgrund der Betonun g konnt e man erkennen , daß er kein Tschech e 
ist.50 

Purschk e kritisiert : „Leide r übersetz t Bartoš aus dem deutsche n Gesuc h nich t nur obige 
Angabe ins Tschechische , sonder n mach t sogar aus dem Vorname n Heinrich  ein Jindřich' , 
was man wissenschaftliche Verfälschung nennt. " Purschke : Übe r das Puppenspie l 97. 
In der Beschreibun g der Puppenspiele r Schubert , Mühlberge r und Scheich wird Bezug 
genomme n auf das Kapite l über Puppentheate r in: Alexy, Eduar d J. u.a. : Das Deutsch e 
Volksschauspiel in Böhmen , Mähre n und der Slowakei, Teil 2: Traditio n und Wandel, 
Marbur g 1984, 367-370 und auf das Kapite l über Cheb in: Purschke : Die Puppen -
spieltraditione n Europas , 218-225. 
Purschke : Die Entwicklun g des Puppenspiel s 138f. 
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Di e Spieler unterschiede n sich von ihre n tschechische n Kollegen kaum . Krippen -
theate r mit Puppe n war laut Barto š „seh r verbreite t un d beliebt " , 51 das Repertoir e 
Mühlberger s un d Scheich s entsprac h der allgemeine n Vorliebe für Räuber- , Schauer -
un d Rührstücke , un d die Arbeitsweise Scheich s wird gerade als Exempe l für die 
Praxi s der alten Wanderbühne n beschrieben . Di e Aufführungssprach e der traditio -
nellen Puppenbühne n hin g von den Kenntnisse n der Spieler ab, einen Vorsprun g vor 
den Konkurrente n hatte n dabe i diejenigen , die wie Scheic h zwischen den Sprache n 
wechselte n un d dami t ihre n Wirkungskrei s vergrößer n konnten . So ergibt sich ein 
Bild von Puppenspielern , dere n Selbstverständni s nich t auf eine r ethnisch-orientier -
ten , sonder n eindeuti g auf einer professionelle n Basis beruhte . 

Übe r die Tätigkei t nich t in tschechische r Sprach e spielende r Amateur-Puppen -
theate r der Zwischenkriegszei t mach t Malí k in aller Kürz e einige Angaben. 52 Offen-
bar tat sich bis 1939 die Karlsbade r „Hölzern e Truppe " unte r der Leitun g von Pau l 
Löwy auch auf Gastspielreise n besonder s hervor . Von 1935 bis 1938 zeigte in Pra g 
die „Zwirn-Zupf-Truppe " der Ann i Schul z ein anspruchsvolle s Repertoire . Da s 
„Loutkov é divadlo uměleck é výchovy" (Puppentheate r der künstlerische n 
Erziehung ) versucht e mit eine r Reih e zweisprachige r Stück e sein Kinderpubliku m 
für das Zusammenlebe n der deutsch - un d tschechischsprachige n Bevölkerun g zu 
sensibilisieren . Puppentheater-Gastspiel e aus Deutschlan d sind ebenfalls dokumen -
tiert. 53 Währen d der Okkupatio n zeigte dan n eine KdF-Handpuppenbühne , dere n 
Leite r von 1942-1944 Han s R. Purschk e war, ein Program m für deutsch e Kinde r in 
Prag. 54 Außerde m gab es in der Zwischenkriegszei t zwei hebräisch - ode r auch jid-
disch-spielend e Puppentheater : „Ola m Habulat-Buboth " in Mukačev o (Munkács) , 
gegründe t 1933 von Eugen Morvaý , un d „Makkab i Hacair " aus Brn o (Brunn) , ge-
gründe t 1937 von Walter Freud . Letztere r organisiert e zusamme n mi t Jarosla v 
Dubsk ý un d Jan Bor noc h im Lager Theresienstad t für die Kinde r Puppentheater -
aufführungen. 55 Zu r Bereicherun g der fortschrittlich-pädagogische n Aktivitäten 
verwendet e die Lehreri n Irm a Lauscherov á Puppenspie l in der Schul e des jüdische n 
Kulturvereins , bis diese 1942 geschlossen wurde. 5 6 Eri k Kolá r erwähn t schließlic h 
noc h eine Handpuppenbühn e namen s „Bajka" (Fabel ) aus der Gegen d von Těšín 
(Teschen) , die seit 1948, wie lange ist unklar , auf polnisc h spielte. 57 

Di e Tatsachen , daß Amateur-Theate r im allgemeine n auf das kulturell e Engage-
men t ihre r Betreibe r zurückgehe n un d daß die Aktivitäten der jüdische n Amateur -
Puppentheate r im besondere n für den Kontex t der Kulturverein e dokumentier t sind, 

Nach : Sokol : Svět loutkovéh o divadlo 79. 
Malík : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 31 f. 
Z. B. Max Jacob in einem Brief an seine Frau Marie vom 30.1.1922: „I n 14 Tagen spielen wir 
in Karlsbad, ferner komme n Anfragen von allen Seiten, " zit. nach Günther , Susann : „Von 
meine m Kasperltheate r hab ich Dir noch nicht s erzähl t ... " 75 Jahre Hohnsteine r Hand -
puppenbühne . In : Das ander e Theate r 3 (1996) 5-13, hier 8. 
Purschke : Übe r das Puppenspie l 139. 
Vavruška, Eduard : Loutk y za ostnatý m drátem [Puppe n hinte r Stacheldraht] . Prah a 1989, 
28 f. 
Ebenda . 
Malík/Kolár : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 33. 
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lassen hier eine vorsichtige Einschätzun g des Puppentheater s als bewußte n Beitra g 
zum kulturelle n Leben der jeweiligen Sprachgrupp e durchau s zu. Allerdings reiche n 
die vorhandene n Informatione n nich t aus, um die Frage n zu beantworten , inwieweit 
sich diese Theate r als Sprach - un d Kulturvermittle r verstanden , ob sie sich als Ver-
trete r eine r gesellschaftliche n Minderhei t sahen un d wie sich das auf die Spielplan -
gestaltung , die Ensemblezusammensetzung , ihre Stellun g unte r den Amateurbühne n 
un d das Zielpubliku m auswirkte . Hie r eröffnet sich ein Forschungsfeld , das auf-
grund seiner zu vermutende n exemplarische n Strukture n bei gleichzeiti g relativ 
guter Überschaubarkei t weiterführende s Interess e verdient . 

Das Spiel der Lehrer 

De r Einflu ß von Pädagoge n auf die Entwicklun g des tschechische n Puppen -
theater s ist, so Bezděk , oft konstatier t un d selten erklär t worden . Er selbst führ t 
einige historisch e Zusammenhäng e an, die für dieses Phänome n wichtig gewesen 
sein könnten . Durc h die „national e Wiedergeburt " sei eine Traditionslini e entstan -
den , in der gerade Lehre r sich um Hervorbringun g von Kinderliteratu r bemüh -
ten . D a die Vorstellungen der Wandermarionettentheate r unte r Kinder n große 
Beliebthei t genossen (währen d das Interess e der Erwachsene n schwand) , sei es ver-
ständlic h gewesen, daß die Lehre r sich auch dieses Mediu m zunutz e machten , als mit 
der Einführun g der Schulpflich t erweitert e Anforderunge n an die Erziehun g gestellt 
wurden. 5 8 

Nac h un d nac h richtete n Pädagoge n in den Räumlichkeite n ihre r Schule n 
Puppentheate r ein, als eine der ersten Františe k Hause r 1852 un d Ludmil a Tesařová 
1885 in Prag. 59 In Ermangelun g von geeignet erscheinende n Stücke n dramatisierte n 
sie Märche n un d Legende n selbst, un d zwar stren g wirkungsorientiert . Es wurd e 
eine meist christlich e Mora l vermittelt , die zu einem bestimmte n Verhalte n anleite n 
sollte, zude m waren die Stück e hemmungslo s patriotisch . D a die Lehrer-Autore n 
keine Erfahrun g mit der Praxis des Puppentheater s hatten , gab es in der Dramaturgi e 
keine Eigenständigkei t gegenüber Schauspielstücken , un d in der Sprachgestaltun g 
keine n Unterschie d zwischen den einzelne n Figuren , auch nich t zwischen Kinder n 
un d Erwachsenen . An die Stelle eines kindliche n Weltverständnisse s setzte n die 
Autore n sentimental e Naivität. 60 

Ein e vielgespielte Autori n der Zeit , dere n Märchen-Dramatisierunge n mi t Kaš-
páre k als Zentralfigu r auch in den zwanziger un d dreißiger Jahre n des 20. Jahr -
hundert s neu aufgelegt wurden , war die Lehreri n Vojtěška Baldessari-Plumlovsk á 
(1854-1934). 61 De r Arzt Kare l Drim l (1891-1929 ) schrie b ausgesproche n populär e 
Stück e mi t der pädagogische n Funktio n der Gesundheitsvorsorge , z. B. „Bacilinek " 

Bezděk : Dějiny české loutkové hry 24. 
Malík : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 13. — Han s R. Purschk e übersetzt e 
drei Stücke von Ludmil a Tesařová ins Deutsche . Die Manuskript e befinden sich, wie alle 
Stückübersetzunge n Purschkes , in den Puppentheatersammlunge n Münche n und Dres-
den. 
Bezděk : Dějiny české loutkové hry 26 ff. 
E b e n d a 32. 
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(De r kleine Bazillus) , in dem es um die Tuberkulos e ging - ein Stück , das sogar in 
mehrer e Sprache n übersetz t wurde - , ode r „Bro k a flok" (Schrotkor n un d Holz -
nagel) , das 1923 zum 100. Todesta g Pasteur s erschien. 62 Ein weiteres pädagogische s 
Stüc k zur Gesundheitsvorsorge , geschriebe n von der Lehreri n Květa Jarská , ist 
erwähnenswert , den n in „C o si zelenin a řekla, když se bledých dět í lekla" (Was das 
Gemüs e sagte, als sich bleiche Kinde r vor ihm scheuten) , trete n Dinge , nämlic h ver-
schieden e Gemüsesorten , als handlungstragend e Figure n auf.63 

Wenngleic h der Lehre r Bohumi l Schweigstill (1875-1964 ) für seinen banale n 
Humor , seine fehlerhaft e Sprach e un d seine literarisch e Wertlosigkeit von der 
Fachöffentlichkei t kritisier t wurde , spielten seine in der Zwischenkriegszei t populä -
ren Stück e eine wichtige Rolle bei der Umwandlun g der Kašpárek-Figu r zu einem 
harmlos-vergnügte n Jungen. 6 4 Es entspan n sich ein regelrechte r „Strei t um 
Kašpárek" , in dem vor allem Kare l Kobrl e (1888-1934) , Übersetze r des franzö -
sischen Guignol , entschiede n dagegen eintrat , die traditionell e Figu r zu verkind -
lichen. 65 Di e Positione n in diesem Strei t sollen an dieser Stelle skizziert werden , 
bezüglich einer ausführliche n Geschicht e un d Theori e der lustigen Figu r mu ß je-
doc h auf die entsprechend e Literatu r verwiesen werden. 66 

De r ursprünglich e Kašpáre k der Volkstheate r hätt e sich sicherlic h in dieser 
Selbstbeschreibun g des sächsische n Han s Wurst erkannt : 

[...] meine jetzige Religion hat dagegen nur 3 ganz kurze Gebote . Das erste heißt : Ede, bibe, 
lüde; post morte m nulla voluptas. -  Das zweyte lautet : Jeder ist sich selbst der nächste . 
Geschwin d brich dem das Genick , der dir es breche n will. -  Un d das dritt e heißt : Nimm' s weg, 
wo's zu viel ist, und verschaffe dir gute Tage.67 

Un d folgende Fähigkeite n wird auch Kašpáre k gerne präsentier t haben : 

Ich kann alles. Weiber foppen , Röcke auskloppen ; Junge hübsch e Mädche n streicheln . Un d 
auch nach dem Takt liebäugeln; Rauben , plündern , stehlen , morden , Wie die Fürste n mit dem 
Orden ; Zanken , schlagen, sengen, brennen . Un d auch ander n den Kopf einrennen ; Gro b und 
fein die Leute betriegen . Un d so wie's gedruckt ist, lügen [...] . 

Da ß es allerding s Kobrl e um diesen Kašpáre k ging, mu ß bezweifelt werden : Aus 
eigener Anschauun g kan n er ihn nich t meh r gekann t haben , un d in Textbücher n tau -
che n solche improvisierte n Passagen nich t auf. Auch die Guignol-Übersetzunge n 
basieren auf dem zugängliche n Material , den zensierte n Texten eines Guignol , dem 

Von Karel Drim l übersetzt e Purschk e das Stück „Ein Weihnachtsmärchen" . 
Von Květa Járská übersetzt e Purschk e „Kasper l als Zoodirektor" . 
Bezděk : Dějin y české loutkové hry 50ff. — Von Bohumi l Schweigstill übersetzt e 
Purschk e sieben Kasperstücke . Daß der Nam e der tschechische n lustigen Figur sich von 
Pimprl e zu Kašpárek wandelte , schreibt Purschk e dem Einfluß des deutsche n Kasper zu, 
währen d Malík die Vermutun g äußert , der Einfluß der tschechische n Dreikönigsspiel e mit 
König Kaspar als Spaßmache r sei wichtig gewesen. 
Bezděk : Dějiny české loutkové hry 51 f. 
Vgl. z.B. „Di e Gattun g leidet tausen d Varietäten ...", Beiträge zur Geschicht e der lustigen 
Figur im Puppenspiel . Hrsg. von Olaf Bernstengel , Ger d Taub e und Gin a Wein-
kauff. Frankfurt/Mai n 1994. 
Chemnitz : Übe r den nachtheilige n Einfluß 25. 
Ebend a 32. 
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seine sozialkritisch e Schärfe durc h Improvisationsverbo t bereit s genomme n worde n 
war.69 Zu dieser Zeit , Anfang des 20. Jahrhunderts , übte n besonder s die Stück e des 
Münchne r Grafe n Pocc i (1807-1876 ) einen großen Einflu ß aus. Un d dessen Kasper l 
Larifar i wird so charakterisiert : Kasperl s ganze Sehnsuch t zielt auf ein einfaches , 
verantwortungslose s Leben ohn e Arbeit, auf primitve n Lebensgenu ß un d auf ein 
Dasei n ohn e Anpassun g an eine Gesellschaft , an der er keine n Antei l hat. 70 

Kasper l Larifar i benimm t sich nich t meh r derar t anarchisc h wie der oben zitiert e 
Han s Wurst, gleichwoh l ist er ein durchau s sozialwacher , respektlose r Erwachsener . 
In dieser Gestal t war die lustige Figu r seit den ersten Übersetzunge n der Pocci -
Stück e im Jahr e 1912 dem tschechische n Publiku m bekannt . Un d an dieser Gestal t 
orientierte n sich die tschechische n Autore n Kare l Mašek , Jarosla v Hlouše k ode r 
auch Vaclav Sojka. 71 Wahren d in Deutschlan d der große Einflu ß Pocci s in der 
Erschließun g der Kasper-Figu r für das Kindertheate r zu sehen ist, interessierte n sich 
die tschechische n Autore n besonder s für die offene Dramaturgi e Poccis , mit ihre n 
ironische n Brechungen , aktuelle n Anspielunge n ode r satirische n Subtexten , die auf 
verschiedene n Ebene n von Kinder n un d Erwachsene n rezipier t werden konnte . Kaš-
páre k als tschechisch e Variant e des Kasper l Larifar i setzte sich jedoch nich t durch . 

Ein e extrem e Positio n in der Diskussio n um Kašpáre k vertra t Jan Malík , der fest-
stellt: 

[...] jener letzte Mohikane r der Commedi a dell arte und symbolische Totem des Puppenspiel s 
von Gester n ist nich t unvermeidlich . Im Gegenteil : das Dogm a von der gesetzmäßigen 
Teilnahm e des Kaspers an jedem Stück verführt häufig zum Schema , verleiht dem Schaffen der 
Puppenspiele r manchma l das Gepräg e einer allzu ausgelassenen Posse und ein andere s Mal 
wieder das eines Traktat s mit erhobene m Zeigefinger und in der Regel schwächt gerade diese 
Figur den poetische n Lauf des Stückes. 72 

Dementsprechen d taucht e in Malik s Puppentheaterstücke n die Figu r des Kaš-
páre k grundsätzlic h nich t auf. Am Rand e sei erwähnt , daß in Deutschlan d erst meh r 
als dreißi g Jahr e späte r eine solch radikal e Auffassung formulier t wurde , un d zwar 
mi t P. K. Steinmann s Diskussionsvorlag e „Is t der Kaspe r noc h aktuell? " aus dem 
Jahr e 1968. 

Bohumi l Schweigstill schließlich , der auch unte r den Pseudonyme n Proko p Tich ý 
un d Jiří V. Klas veröffentlichte , schrieb Puppentheaterstück e un d Märche n mit dem 
erklärte n Ziel , Kinde r zu unterhalten . Inhaltlic h ähnel n sich die Stücke , es geht meist 
um Konflikt e zweier Jungen , dem klugen Kašpáre k un d dem kräftigen Honz a mit 
Teufel, Drache n ode r Räuber . Kein einziges seiner Stück e wurde von den anspruchs -

6 9 Feustel : Prinzessin und Spaßmache r 84f. — Zu den Folgen von Improvisationsverbote n 
anhan d des Fallbeispiel s Berlin vgl. Weigel, Alexander: „Dene n sämtliche n concessionir -
ten Puppenspieler n hierselbst". Das Marionettentheate r und die Theaterpolize i in Berlin 
1810. In : Wegener : Die Spiele der Pupp e 20-33. 
Nobel , Manfred : Fran z Pocc i -  Ein Klassiker und sein Theater . In : Wegener : Die Spiele 
der Pupp e 48-66, hier 64. 
Zum Einfluß Pocci s auf die tschechisch e Puppentheaterdramaturgi e vgl. Bezděk : Dějiny 
české loutkové hry 41-44. 
Zit . nach : Česal , Miroslav: Der Mensc h - Spieler auf der Bühn e des Puppentheaters . In : 
Materia l zum Theate r 149. Hrsg. vom Verband der Theaterschaffende n der DDR . Berlin 
1981,4. 
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volleren Kollegen geschätzt . Dennoc h übt e die einfach e Dramaturgi e un d Figuren -
gestaltun g eine n nachhaltigere n Einflu ß aus, als alle andere n Positione n im „Strei t 
um Kašpárek" . 

Nac h Improvisationsverboten , Zensu r un d Veränderunge n der Zuschauer -
zusammensetzun g war der anarchisch e Kašpáre k verschwunden . Ein e angepaßt e 
Aktualisierun g analo g zu Kasperl-Larifar i bildet e nich t das vorrangige Interess e 
anspruchsvollere r Autoren , vielmeh r hielt eine der wichtigsten Persönlichkeite n des 
Puppentheater s den Kašpáre k für überhol t un d entwicklungshemmend . Dahe r ist es 
nich t verwunderlich , daß völlig unberühr t von Kriti k ode r theoretische n Einwände n 
die große Anzah l simpel-pädagogisierende r Unterhaltungsstück e in Kombinatio n 
mi t dem multiplikatorische n Effekt eines Puppenspiel s der Lehre r die verniedlicht e 
Kašpárek-Figu r durchsetzte . 

Das Spiel der Liebhaber 

Gege n End e des 19. Jahrhundert s entstande n mit den Schulpuppentheater n auch 
erste Amateurpuppentheater . Di e Gruppe n organisierte n sich bald un d schlössen 
sich bestehende n großen Vereinen an, dem nationale n Turnverei n „Sokol" , dem 
Arbeiterturnverei n ode r dem katholische n Turnverei n „Orel" . Außerde m gab es 
Puppentheate r der „Klub s der Vaterlandsfreunde " un d einen „Klu b der Freund e des 
Puppentheaters" . Ein e der ersten Sokol-Bühne n wurde 1874 in Kouří m (Kauřim ) 
gegründet . Run d 60 Jahr e späte r betru g die Zah l der Liebhabertheate r bereit s weit 
über dreitausend! 7 3 Im Jah r 1932 gab es 913 Sokol-Bühnen , 187 Bühne n des 
Arbeiterturnvereins , 167 Orel-Bühne n un d 26 Armee-Bühnen , die insgesamt 10 425 
Vorstellunge n zeigten . Davo n entfielen 7301 auf die Sokol-Bühnen , 1691 auf die 
Bühne n des Arbeiterturnvereins , 1339 auf die Orel-Bühne n un d 94 auf die der 
Armee . Angaben über Schulbühne n un d die Bühne n andere r Verbänd e fehlen. 74 

Rech t bald erschiene n erste Editione n mi t Texten für das Puppentheater : 
„Divadl o s loutkami " (Puppentheater) , späte r unte r dem Tite l „Storchov o národn í 
loutkov é divadlo " (Storch s National-Puppentheater ) scho n im Jah r 1887, es folgten 
„Dětsk é loutkov é divadlo pro školu i dům " (Kinderpuppentheate r für Schul e un d 
Haus ) im Jah r 1898, un d bis zum Erste n Weltkrieg weitere sieben Sammlungen. 75 

Zude m gab es Bearbeitunge n für das Puppentheate r von Autore n wie Alois Jirásek 
ode r Josef Čapek . „Pa n Johannes " (Her r Johannes) , ein Schauspie l des ersteren , das 
Jindřic h Veselý für das Puppentheate r adaptier t hatte , bezeichnet e die Kriti k 1917 als 
„Grundstei n eine r neue n tschechisch-nationale n Puppenspielkunst". 76 

Malík : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 13. — Malík/Kolár : Das Puppen -
theate r in der Tschechoslowake i 14 f. — Exnarová , Alena: Puppe n Museum . In : Die Welt 
der Puppe n gestern und heut e 10-47, hier 39. 
Eine Statistik der Amateuraufführunge n zwischen 1932 und 1936 (ohn e Quellenangabe ) ist 
zu finden in Malík : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 32f. 
Bezděk : Dějin y české loutkové hry 25. 
Ebend a 69. — Von Josef Čapek erschiene n „Wie das Hündche n mit dem Kätzche n den 
28. Oktobe r feierte" und „Wie die Kinde r mit dem Hündche n und dem Kätzche n Nikolau s 
feierten", in einer Bearbeitun g für das Puppentheater , bei der nich t klar ist, ob sie von Čapek 
selbst oder einem anonyme n Autor stammt . Vgl. Bezděk : Dějin y české loutkové hry 100. 
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Ebenfall s für den Amateur - un d Schulgebrauc h wurde n in der Werkstat t Antoni n 
Münzberg s Serienpuppe n entworfen . Idealisierend e Zeichnunge n des Wander -
marionettentheater s von Mikulá š Aleš inspirierte n Kare l Kobrle s Gestaltun g der 
Puppen , die seit 1912 als „Aleš-Puppen" , handgeschnitz t un d koloriert , in großer 
Stückzah l produzier t wurden . Als Begleitbüche r erschiene n „Vyzkoušen é hr y pr o 
Alšovy loutky " (Erprobt e Stück e für Aleš-Puppen) , der „Sborní k Alešova loutko -
vého divadla" (Almanac h des Aleš-Puppentheaters ) un d die „Dekorac i českých 
umělců " (Dekoratione n tschechische r Künstler) , ein Band von Bühnenmodelle n 
nac h dem Kulissenprinzip. 77 

Da s erstaunlich e Ausmaß der Amateurtheatertätigkei t wird in der Literatu r be-
zeugt, etwa mit „de r kritische n Voreingenommenhei t gegen seine [des traditionelle n 
Wandermarionettentheaters/R.R. ] konservative n un d dekadente n Formen", 7 8 mit 
dem Bewußtsein um den „Einflu ß auf die Kinderzuschauer " 7 9 ode r mit „ne w social 
need s [...] durin g th e tim e of a strengthenin g aestheti c and educationa l move-
ment " . 8 0 Hilfreiche r für das Verständni s des Phänomen s ist jedoch die Feststellun g 
Bezděks, daß sich die Amateur e dem Puppentheate r als interessiert e aber distan -
zierte Beobachte r genäher t hätten. 81 Ein sich in solche n Zahle n manifestierende s 
Interess e konnt e entstehen , weil das Puppentheate r durc h den Einflu ß der Matěj -
Kopecký-Legend e als Teil der tschechische n Kultu r anerkann t war. Doc h ebenso -
wenig wie die Pädagoge n stande n die Amateur e in einem personelle n ode r Tradi -
tionszusammenhan g mi t den auf die Zei t des Baroc k zurückgehende n Forme n des 
ländliche n Wandermarionettentheaters . Von diesen unabhängi g eignete n sich die 
Amateur e das Mediu m Puppentheate r als Fel d der kulturelle n Betätigun g an . Di e 
künstlerisc h ambitioniertere n unte r den Liebhabertheater n legten sogar entschiede n 
Wert darauf , sich von dem hergebrachte n Stil abzuheben . 

Zu diesen gehört e beispielsweise das „Loutkov é divadlo uměleck é výchovy" 
(Puppentheate r der künstlerische n Erziehung ) in Prag . De r Lehrerverban d hatt e 
1914 bekannt e Künstle r eingeladen , ein Puppentheate r zu eröffnen , dessen Zie l in 
der ästhetische n Erziehun g liegen sollte. De r Schwerpunk t der Inszenierunge n 
wurde lange von den hier wirkende n bildende n Künstler n bestimmt . Hanu š Folk -
ma n (1876-1936 ) schuf in demonstrative r Ablehnun g der traditionelle n For m 
illusionistisch-realistisch e Puppen , dere n Proportione n dene n von Mensche n ent -
sprachen . Diese Richtun g vertrate n auch die Künstle r Ot a Bubeníče k (1871-1962 ) 
un d Vít Skála (1881-1967) , erstere r mit deskriptive n Bühnenbildern , letztere r als 
Puppengestalter , der sogar reale Detail s wie echt e Haar e benutzte. 82 De n Spielplan 

7 7 Bílková, Marie : The Puppe t throug h the eyes of visual artist. In : Czech Theatr e 13 (1997) 
4 f. und 7. 
Malík/Kolár : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 13. Es bleibt unverständlich , 
warum die Autoren das vorher als „Künde r der zeitgenössische n Theaterkultur " lobend 
hervorgehoben e traditionell e Wandermarionettentheate r zwei Absätze weiter derar t dis-
qualifizieren . 

7 9 Exnarová : Puppe n Museu m 37. 
Dubská , Alice: Fro m the Hegemon y of the Designer to Cooperatio n in Design. In : Czech 
Theatr e 13. 33-44, hier 35. 
Bezděk : Dějiny české loutkové hry 22. 

8 2 Dubská : Fro m the Hegemon y 35 f. 
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de s Theater s charakterisiert e de r Au to r u n d D r a m a t u r g Václav Sojka für die Zeit -
schrif t „ L o u t k á ř " so : 

[...] den Hauptbereic h des Theater s bilden Stücke , welche scharfsinnige n Witz vereine n mit 
märchenhafte r Phantasi e un d poetische n Passagen , die, währen d Kinde r sie für sich verstehen , 
Erwachsen e mi t satirische n Seitenhiebe n zum Lache n bringen ode r mit eigenen Gedanke n fes-
seln (Mašek , Pocci , Vrchlický un d Kraus ' Faust-Bearbeitung) . Als Retrospektiv e übergeh t das 
Theate r auch nich t pietätvol l nacherzählt e alte Stück e der Kopecký-Puppenspieltradition , weil 
sie heut e wertvoll sind (Oldřic h un d Božena , Her r Fran z vom Schloß) , un d führ t schließlic h 
als künstlerisch e Untermiete r Oper n vor un d greift nac h literarisc h wertvollen Stücke n der 
großen Bühn e (Lucerna). 83 

I n Er i k Kolá r (1906-1976 ) u n d Ja n Malí k (1904-1980 ) gewan n da s Thea te r in de n 
dreißige r Jah re n zwei Regisseure , die de n Aspekt de r Theatral i tä t gegenübe r de r 
Visualitä t s tä rk te n u n d de n Besonderhe i t e n de s Spiel s mi t P u p p e n in ihre n 
Inszenierunge n R e c h n u n g t rugen . Beispielhaf t für diese Lini e war die Urauf führun g 
de s Puppenspielklassiker s „Míče k Fl íček " von Ja n Malí k im Jahr e 1936. Da s vielfach 
überse tz t e S t ü c k 8 4 verbinde t organisc h Märchene lement e mi t de r m o d e r n e n Realität , 
or ient ier t sich ohn e moral is ierend e Pädagogi k an de r kindl iche n Erfahrungswel t u n d 
häl t sich als sicherlic h erfolgreichste s Puppens tüc k de r neuere n Zei t bis heut e in 
de n Repertoire s de r Thea te r . 8 5 An diese m H a u s ka m außerde m im H e r b s t 1940 die 
wichtigst e poli t isch e Amateur- Inszenierun g de r Okkupa t ionsze i t heraus , A n t o n i n 
Hi r sch s Allegorie „ D e r Rat tenfänger " (Krysař) . Skrupellos e Politiker , de r Bürger -
meiste r u n d de r Ra t de r Stadt , begegne n de r Plag e de r -  deutsche n -  Ra t te n u n d de n 
Fo rde runge n des Rattenfänger s selbstsüchti g u n d stehe n de r En t führun g de r Kinde r 
gleichgülti g gegenüber , weil sie selbst kein e haben . 8 6 

Deut l ic h wird , da ß die bildnerisch e Ges ta l tun g de n Na tu ra l i smu s -  im Theate r 
„Řiš e lou tek " (Reic h de r P u p p e n ) war es de r Symbol ismu s u n d Expressionismu s -
de s Schauspielertheater s experimentel l auf da s Puppen thea te r anwendete , u n d in de r 
Spielplangestaltun g bewuß t Versuch e mi t verschiedenste n Genre s u n d eine r eigene n 
Dramatu rg i e gemach t wurden . 

Ihr e konzeptionell-künstlerische n Ansätze waren mit den tradierte n Theaterkonventione n der 
„volkstümlichen " Puppentheate r nich t vereinbar . [...] Di e im Zusammenhan g mit der 
Erneuerun g entstandene n Puppentheate r waren nich t von vornherei n auf den Erhal t der 
Existen z ihre r Betreibe r gerichtet , sonder n galten den Künstler n als künstlerisch e Experi -
mentierfelder . 

Dies e Beschreibun g de r erste n Bemühunge n u m künstlerische s Puppen thea te r in 
Deutsch lan d u n d Öste r re ic h trifft auc h de n Kontex t de r Prage r B ü h n e n „Řiš e lou -
tek" , „Uměleck á loutkov á scéna " (Künstlerisch e Puppenszene) , P U L S (Prašsk á 
uměleck á lou tkov á scéna /Prage r künstlerisch e Puppenszene ) u n d einige r kleinerer , 
wie da s erst e öffentlich e künstlerisch e Schat tentheate r in Čakovice . 

B e z d ě k : Dějin y české loutkov é hr y 49. 
Purschk e übersetzt e den Tite l mi t „Bällche n Schnellchen" . 
B e z d ě k : Dějin y české loutkov é hr y 109ff. 
E b e n d a 128ff. 
Taube : Annotiert e Bibliographi e 133f. 
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Sowoh l die Quantitä t der Amateurspiele r als auch die intensiv e experimentell e 
Tätigkei t einiger Liebhabertheate r spielten für den erfolgreiche n un d zügigen Verlauf 
der Professionalisierun g des Puppentheater s nac h 1948 eine wesentlich e Rolle. 88 Aus 
den Reihe n erstere r un d den Erfahrunge n letztere r konnte n die neugegründete n 
Ensemble s schöpfen , bis die Puppentheater-Ausbildun g an der Akademi e ihre ersten 
Absolventen hervorgebrach t hatte . 

Parodie, Revue,  Kabarett und Josef Skupa 

Fü r die gebildeten Städte r blieb das traditionell e Marionettentheate r mi t dem 
Geruc h bäuerliche r Naivitä t behaftet . Einige Künstle r drängte n deshalb auf Er -
neuerung , ander e auf Bewahrun g eine r nostalgische n Kindheitserinnerung , un d 
wieder ander e machte n sich das parodistisch e Potentia l des Theater s zunutze . In der 
zweiten Hälft e des 19. Jahrhundert s waren besonder s Parodie n mit sogenannte n 
lebende n Marionette n beliebt , also mit Schauspielern , welche die steifen Puppen -
bewegungen auf groteske Weise nachahmten , ode r das Kartoffeltheater , reduziert e 
Handpuppen , mit dene n das romantisch e Patho s der Marionette n karikier t wurde . 
In den Untertitel n solche r Stück e heiß t es beispielsweise: „Travesti e für Theate r mi t 
Puppe n un d solches mit lebende n Personen " ode r „Spaßi g erzählte s Stüc k mit Ge -
sang für lebend e (ode r Kartoffel- ) Marionetten". 8 9 Ein Klassiker des Genre s war 
Alois Galla t (1827-1901) , sein bekannteste s Stück , eine Parodi e auf Gozzi s 
Turandot , hieß „Snofoniu s un d Mordulina " (1854). 

Vor der Gründun g der Tschechoslowakische n Republi k 1918 wurde politisch e 
Satire in den Stücke n für das Puppentheate r hinte r traditionelle n Märchenmotive n 
versteckt . In „Honz a na trůně " (Honz a auf dem Thron , 1912) des Journaliste n Kare l 
Hork ý (1879-1965 ) etwa finden sich solche halbverborgene n Hieb e gegen die Mon -
archie , gegen den Adel un d die Kirche. 90 Oftmal s handel t es sich vordergründi g um 
Kinderstücke , dere n politische n Inhal t nu r die Erwachsene n rezipierten . Im Be-
wußtsein des Publikum s müssen solche politische n Satire n durchau s eine Rolle 
gespielt haben : Di e Pilsene r enthüllte n 1928 eine Gedenktafel , auf der es heißt , daß 
Kašpáre k geholfen habe , Österreich-Ungar n niederzureißen. 91 Welche Theater , wel-
che Inszenierungen , welche Autore n hier eine besonder e Rolle spielten , ist schwer 
zu rekonstruieren . Politisch e Zeitstück e erschiene n vor Gründun g der Republi k nu r 
in Ausnahmefälle n im Druck , un d späte r hatte n sie sich überlebt . 

Die Gründun g und umfassende staatlich e Unterstützun g von professionellen Puppen -
theater n in den osteuropäische n Länder n ging auf das Vorbild der Sowjetunio n zurück , wo 
im Jahr 1931 mit Sergej Obraszow als Leiter das erste staatlich e Puppentheate r geschaffen 
worden war. Vgl. Feustel : Prinzessin und Spaßmache r 170 f. und 176. 
B e z d ě k : Dějiny české loutkové hry 23. 
E b e n d a 77. 
M a l í k : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 18. Die Gedenktafe l bezieht sich auf 
die Tätigkeit des „Theater s der Ferienkolonien" , in welchem ab 1917 Josef Skupa wirkte. 
Nähe r beschrieben werden dessen politisch e Bühnenaktivitäte n bei Malík allerdings nicht , 
und auch Eduar d Vavruška erwähn t nur in einem Nebensatz , daß er „mi t dem vorlauten , 
revolutionäre n Kašpárek und dessen satirischen Auftritten und Liedern half, Österreic h 
niederzureißen. " Vavruška: Loutk y za ostnatý m drátem 13. 
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N a c h d e m Ers te n Weltkrie g n a h m da s Puppen thea te r z u d e m vielfach Einflüss e des 
Kabaret t s auf. T ro t z seine r k u r z e n Schaffenszei t w i rd Václav Sojka (1905-1926 ) als 
da s größt e Talen t de r Zei t betrachtet . Sein e satirische n Stück e für da s „Lou tkov é 
divadl o uměleck é výchovy" u n d für de n Rundfun k - e twa „Basa " (Di e Baßgeige / 
da s Ki t tchen) , „Pohádk a o žáb ě s m i k á d e m " (Da s Märche n v o m Frosc h /  Backfisch 
mi t Bubikopf) , „Ve s lužbác h vlasti" (I n Diens te n de r He ima t ) ode r „Ztracen á kačen -
ka " (Da s verloren e Entchen ) -  spielen eigenwillig mi t de n tradit ionelle n F igure n u n d 
breche n auf grotesk e Weise die Il lusion . I m „Pohádk a o žáb ě s m i k á d e m " etwa gibt 
es ein e Vorbemerkun g „fü r Pädagoge n u n d N ö r g l e r " . Kašpáre k kommen t i e r t da s 
Geschehe n u n d kritisier t de n A u t o r mi t Bemerkunge n wie: 

Jetz t komm t irgendei n Monolog . -  Soll das da moder n sein? -  O h je, Dichte r [...] der ist bei 
un s ein seltene r Gast ; gewöhnlich e Dichte r wollen mi t un s Puppe n nicht s zu tu n haben . Un d 
die Stück e für un s müssen dan n solche völligen Pfusche r schreiben , wie zum Beispiel der Auto r 
von diesem hier. 92 

E b e n s o wie diese zeigen sich auc h ander e Parod ie n als durchau s selbstreflexiv in 
Bezu g auf die En twick lunge n de s Med ium s Puppen thea te r : I n eine r Parodi e t r i t t 
Kašpáre k als steifer Lehre r vor eine r au s Räube r n bes tehende n Klasse auf u n d kari -
kier t dami t die unbeholfene n Stück e de r Pädagogen. 9 3 G u t geeignet für Pa rod ie run g 
sind die Masse n an patr io t ische n Gelegenhei tss tücken , die etwa die Pe r so n des 
Präs idente n derar t glorifizieren : 
Di e Soldate n un d Väterche n Masaryk , die habe n un s die golden e Freihei t erkämpft ! 

Kašpáre k br ing t au s Pra g ein Bild des Präs idente n für da s Puppen thea te r mit : 

Von jetzt an wird unse r Väterche n Masary k un s anblicken . E r wird schauen , wie wir ihn gern 
habe n [...] un d wird sich über un s freuen . 

I n eine m andere n Stüc k w e r d e n die Kinde r bewegt, diese Verse mi tzusprechen : 

Unse r Väterche n Masary k /  wir Kinde r verspreche n Di r /  Gehorsa m un d Liebe. /  Wir werden 
hübsc h spielen /  wir werden niemal s lügen /  dami t D u un s imme r gern hast . 

Sojka läß t Verse diese r Art in seine r Parodi e „Ve s lužbác h vlasti" v on Kašpáre k 
komment ie ren : 

Ic h habe dieses gereimt e Gered e nich t verstanden , aber das mach t nichts , schlimme r wäre es, 
wenn das Publiku m nicht s verstehe n würde , aber letzte n Ende s passiert das ja schließlic h auch 
auf dem großen Theater , dor t verstehe n machma l sogar die Schauspiele r selbst nich t das, was 
sie sagen. 

D e r Prage r Archi tek t Vladimí r Zákrej s (1880-1948 ) ta t sich mi t einige n kabaret t -
artige n Puppenrevue n hervor , etwa „ N a dn ě m o ř s k é m " (Am Meerestag , 1926), in 
de r di e Pe r sone n Künstler , Musiker , Litera t u n d Kašpáre k auftraten . Wie die mei -
sten , so r ichtete n sich auc h seine Stück e an ein gemischte s Pub l ikum . D i e H a n d l u n g 

B e z d ě k : Dějin y české loutkov é hr y 55. 
N e j e d l ý Svatopluk : Princezn a a Loupešní k [Prinzessi n un d Räuber] , 1938 o .O . -  Vgl. 
B e z d ě k : Dějin y české loutkov é hr y 104. 
Textbeispiel e zit. nac h B e z d ě k : Dějin y české loutkov é hr y 72. 
Ebend a 57. 
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vergnügte die Kinder , währen d die satirisch-politische n Anspielunge n für 
Erwachsen e bestimm t waren . In eine r Vorrede erklär t Zákrej s die Konsequenzen : 

Mit Rücksich t auf die Kinde r habe ich grundlegend e Gedanke n nich t so drastisch entwickelt , 
wie es unser Leben, besonder s das politische , eigentlich mit Rech t verdiente . 

Solch e harmlose n satirische n Seitenhieb e auf das Bürgertu m finden sich etwa in 
„Ja k Kašpáre k Jiráska oženil " (Wie Kašpáre k den Jirásek verheiratete) , wenn der ein-
fache Schreibe r Jirásek mittel s 50 Kilogram m weißen Papier s zu einem Meister -
Bürokrate n gemach t wird, um die Zustimmun g des Brautvater s zu Hochzei t zu be-
kommen. 9 7 Autore n von Kinderstücke n eines politisch-kritische n Inhalte s sahen 
sich zude m leich t mit dem Vorwurf konfrontiert , sozialistisch zu sein. Františe k Ptá -
ček (1893-1972 ) fühlte sich genötigt , seinen siegreichen Beitra g für einen Stückewett -
bewerb mit dem Kommenta r zu versehen : „Nich t sozialistisch , sonder n sozial".98 

Ein ausreichende s Interess e des erwachsene n Publikum s an regelmäßige n Abend-
vorstellunge n hatt e sich vor Josef Skupa s erfolgreiche r Tätigkei t noc h nich t entwik-
kelt, so daß Versuche wie „Sandwic h Revue", „Radi o Revue " un d „Journa l Revue " 
von Jan Malí k Ausnahme n blieben , die es mit dem Schauspiel-Kabaret t nich t auf-
nehme n konnten . 

Josef Skupa (1892-1957 ) , 9 9 der als Studen t der Fakultä t für angewandt e Kuns t in 
Pra g intensive n Kontak t zur blühende n Kleinkunst - un d Kabarettszen e hatte , brach -
te solche Anregunge n mit nac h Pilsen (Plzeň) . 1917 entwar f er zunächs t Bühnen -
bilder für das Städtisch e Theate r un d schloß sich dan n dem 1901 gegründete n 
„Divadl o feriálníc h osad" (Theate r der Ferienkolonien ) an . Im Puppentheate r ent -
faltete Skupa seine spielerischen , technische n un d bildnerische n Fähigkeite n un d 
führt e Neuerunge n ein wie kürzer e Marionettenschnür e für meh r Beweglichkeit , 
verstärkte n Einsat z von Lich t als Gestaltungselement , Verzicht auf die barock e 
Szenographie . Durc h Kare l Nová k (1862-1940) , den bisherigen Leite r der 
Amateurgruppe , gewann er eine genaue Kenntni s des traditionelle n Marionetten -
theaters . Aus der volkstümliche n Figu r des Skrhola , die in vielem nich t meh r der 
aktuelle n Realitä t entsprach , entwickelt e Skupa 1920 den Spejbl. Di e Sprach -
gestaltun g mi t eine r Füll e an Wortwitze n ist dem Vorbild gleich, auch zeigen Spejbls 
Holzschuh e seine ländlich e Herkunft . Skupa hatt e Spejbl ursprünglic h als Randfigu r 
geplan t un d ließ ihn deshalb ebenso wie Skrhol a in direkte r Publikumsansprach e 
das Bühnengeschehe n kommentieren . Spätesten s als 1926 die Figu r des Sohne s Hur -
vínek - angelehn t an die traditionell e Figu r des Kašpáre k - dazu kam, tra t das Paa r 
in den Vordergrund. 100 Desse n Gegensätzlichkei t von einfältig un d helle, von tiefem 

Ebend a 75. 
Von Jaroslav Průcha , vgl. Ebend a 78. 
Ptáček , František : „Princezn a Nafta" , zit. nach Bezděk : Dějiny české loutkové hry 84. 
Wenn nich t ander s angegeben, wird im folgenden Bezug genomme n auf Makonj , Karel: 
Theatr e of Josef Skupa . In : Czech Theatr e 13, 49-52 und Bezděk : Dějiny české lout-
kové hry 113 f, 119 und 122 f. 
Zum Vergleich Skrhola-Spejb l und Kaspárek-Hurvíne k siehe Vodičková , Eva: Josef 
Skupa a česká loutkářská tradic e [Josef Skupa und die tschechisch e Puppentheatertradi -
tion] . In : Sokol : Svět loutkovéh o divadla 129-139. 
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Ba ß u n d h o h e m Falsetto , die grotesk e Gesta l tun g u n d da s komisch e Talen t des 
Spieler s Skup a ließ da s Paa r bald zu de n zentrale n Figure n de r Inszenierunge n wer-
den . Ebens o wie da s bekannt e Prage r Kabaret t is tenpaa r Voskovec u n d Weric h 
(V+W) , mi t de m zeitweilig übe r ein e Zusammenarbe i t verhandel t wurde , pflegten 
Spejbl u n d H u r v í n e k (S+H ) de n satirische n Dia lo g übe r aktuell e polit isch e Themen . 
Di e Text e schriebe n nebe n Skup a hauptsächl ic h Jiřin a Skupov á (1895-1970 ) u n d 
Frant iše k Weni g (1898-1974) . Di e einzelne n N u m m e r n ware n teilweise aktuelle n 
Prage r U n t e r h a l t u n g s r e v u e n en t lehn t . I n d e m Skup a sie mi t P u p p e n spielte , 
die ihrerseit s die Revue-Darstel le r karikierten , ergab sich ein e doppe l t komisch e 
Wirkung . Bereit s 1927 war Skup a so erfolgreich , da ß er ein Gastspie l in Pra g gab, 
übe r da s in de r Kr i t i k zu lesen war : 

De r Pilsene r Professo r Skupa verursacht e mi t seinem Puppenkabaret t in Pra g fast einen 
Aufruhr . Nachde m in der Zeitun g von dem Andran g der Enthusiaste n berichte t worde n war, 
versammelte n sich zu der zweiten Vorstellun g am Diensta g den 13. Dezembe r im Theate r der 
künstlerische n Erziehun g soviele Leute , daß überhaup t kein Plat z meh r zu bekomme n war. 

Z u Spejbl u n d H u r v í n e k gesellten sich späte r die klein e F reund i n Mánička , dere n 
Tant e Kateř in a u n d de r H u n d Žeryk . Da s Thea te r spielt e e ine m Puppen thea te r ent -
sprechen d auc h für Kinder . Di e inhaltlic h angepaßt e Dramaturg i e von einzelne n 
N u m m e r n , die auf komische n Dia loge n basieren , blieb für Kinde r die gleiche . 

Seit 1930 gab da s ehemalig e „Theate r de r Fer ienko lon ien " sein e Vorstel lunge n als 
professionelle s „Plzeňsk é loutkov é divadélko " (Pilsene r Puppenthea te rchen) . E s 
k o n n t e sich fast als einzige s Puppen thea te r des Lande s w ä h r e n d de r nationalsoziali -
stische n O k k u p a t i o n hal te n u n d spielt e an de r Zensu r vorbe i Stücke , de re n U n t e r -
text e v o m Pub l iku m verstande n wurden . Ei n Zei tungskri t ike r faßt zusammen : 
„Skupa s P u p p e n m ö c h t e n wiede r ihr e nat ional e Sendun g erfüllen , wie im Kr i eg . " 1 0 2 

D a z u gehört e besonder s „Ko lo to č o t řec h poschod í ch " (Da s Karusse l auf dre i 
Etagen , 1938) von Skup a u n d Wenig, ein e Allegorie auf die poli t ische n Verhältnisse , 
die als Gastspie l in gan z B ö h m e n u n d M ä h r e n zu sehe n war. Bezdě k entschlüssel t die 
Anspie lunge n folgendermaßen : 

Di e aggressive Hausbesitzeri n Fra u Drbálkov á repräsentier t das Expansionsbestrebe n un d die 
Ostpoliti k Hitlers ; sie bemüh t sich um eine Hochzei t mit dem tschechische n Dickschäde l 
Spejbl, wird aber abgelehnt . Da s Moti v der Sängerin Marianne , die Spejbl auf dem Klavier 
begleitet , ist ein Symbo l für die Beziehun g der Tschechoslowake i zu Frankreich . Un d der 
Besitzer eine r Weltattraktion , Her r Kratinoha , der Spejbl un d Hurvíne k für sein Jahrmarkts -
variete engagiert un d ihne n auf Druc k seiner Freundi n Fra u Drbálkov á wieder kündigt , war 
auch in der bildnerische n Gestaltun g eine Karikatu r Chamberlain s mit seinem bekannte n 
Regenschirm . 

U n t e r d e m P s e u d o n y m Jiř í Kube š schrie b Ja n Malí k die Stück e „Voničky " 
(Blumensträuße , 1940), „Ať žije z í t řek!" (E s lebe de r morgig e Tag!, 1941) u n d „Dne s 

Vodák , Jindřich : Uboh ý Hurvíne k [Elende r Hurvínek] . České Slovo vom 16.12.1927, 
zit. nach : Soko l : Svět loutkovéh o divadla 43. 
Vodák , Jindřich : Skupovy Loutk y s hro u velmi časovou [Skupa s Puppe n mit einem sehr 
zeitgemäße n Stück] . České Slovo vom 15.2.1939, zit. nach : S o k o l : Svět loutkovéh o 
divadla 50. 
Bezděk : Dějin y české loutkov é hr y 119. 
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a denn ě zázraky" (Heut e un d täglich Wunder , 1942) für Skupa s Theater . Von den 
Okkupante n unbeanstandet , weckten die 147 Vorstellunge n von „Voničky" , einem 
Stüc k in der Traditio n von Jirásek, mit Zitate n von Erbe n un d anderen , im Jah r 1940 
bei dem tschechische n Publiku m starke patriotisch e Emotionen . Skupas erfolgreich -
ste Inszenierun g der Okkupationszeit , „Ať žije zítřek!", handel t von eine r Zeit -
maschine , mit der Spejbl un d Hurvíne k in die Vergangenhei t reisen . Di e Batteri e der 
Maschin e droh t zu versiegen un d es entspinn t sich dieser Dialog : 

Hurvínek : Papa [...] Spejbl: Was ist? Hurvínek : Die Lampe geht fast aus! Spejbl: Soll sie doch 
ausgehen - soll sie doch ausgehen , aber ich darf nich t ausgehen! Ich möcht e leben! Hörs t Du ? 
Ich möcht e leben! Hurvínek : Ja Papa . Ich möcht e auch leben. 

Schließlic h reisen Vater un d Sohn glücklich in den morgigen Tag, was leich t als die 
Zei t nac h der Okkupatio n verstande n wurde . Malik s dritte s Stüc k für Skupa , „Dne s 
a denn ě zázraky", geschriebe n nac h dem Attenta t auf Heydrich , zeigt einen resig-
nierte n Spejbl, der erkenn t daß die wunderbar e Fähigkei t seines Sohnes , Wünsch e in 
Erfüllun g gehen lassen zu können , niemande m einen Vorteil bringt . 

Bis End e 1943 spielte das Ensembl e als Tourneebühn e für Kinde r un d Erwach -
sene, dan n wurde Skupa aufgrun d seiner Kontakt e zu einer Widerstandsgrupp e in 
Chrás t (Chrast ) bei Pilsen verhafte t un d nac h Dresde n ins Zuchthau s verschleppt. 105 

Im Programmhef t des Theater s heiß t es über seine Rückkehr : 

Im Februa r 1945 gelang es Skupa, aus dem brennnende n Gefängni s in Dresde n zu fliehen. Die 
Puppe n Spejbl und Hurvíne k verbrachte n die Kriegszeit im Tresor der Gestapo . Nac h dem 
Krieg fand sie ein kleiner Junge, weggeworfen auf einem Abfallhaufen, er übergab sie Skupa, 
und so begann eine neue Etapp e ihres Theaterlebens . 

Skupa nah m den Spielbetrie b bereit s im Septembe r 1945 im Saal der „Kleine n 
Operette " in Pra g wieder auf. 1948 wurde diese Bühn e als erstes Puppentheate r des 
Lande s genossenschaftlic h organisiert . Am 3. Februa r 1948 erhiel t Josef Skupa als 
herausragend e Puppenspielerpersönlichkei t den Ehrentite l „národn í umělec " 
(Nationalkünstler) . 

Verbände, Zeitschriften, Ausstellungen, Museen, Ausbildung 

Ein erstes Treffen tschechische r Puppenspiele r organisiert e bereit s im Jah r 1903 
das Amateurtheate r des „Klu b vlasteneckýc h rodáků " (Verein patriotische r 
Landsleute ) in Trebenice , ein zweites folgte 1904 in Pilsen , ausgerichte t vom Theate r 
des „Spole k českých feriálníc h osad". 1 0 7 Unte r der Federführun g von Dr . Jindřic h 
Veselý wurde 1911 der „Česk y svaz přáte l loutkovéh o divadla" (Tschechische r 
Verband der Freund e des Puppentheaters ) gegründet . De n Mitglieder n ging es 

Ebend a 125. 
Anders als etwa bei Feuste l angegeben, spielte Skupas Theatertätigkei t keine auslösende 
Rolle für seine Verhaftung. Vavruška: Loutk y za ostnatý m drátem 13-17. 
Prager Marionetten-Theate r Spejbl & Hurvínek , Programm : Helen a Stáchová . 
Vgl. hier und im folgenden wenn nich t ander s angegeben Malík/Kolár : Das Puppen -
theate r in der Tschechoslowake i 15ff., sowie Malík : Das Puppentheate r in der Tsche-
choslowakei 15 ff. und 22 ff. 
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gleichermaße n um Puppentheate r als Kunstfor m wie als Phänome n der Folklore . 
„Di e Zentralstell e für Puppenspiele r beim Masaryk-Institu t für Volkserziehung " 
(Loutkářsk á soustředěn í př i Masarykov é lidovýchovné m ústavu v Praze) , gegründe t 
1923, war ein Zusammenschluß , der unte r andere m regelmäßige Fortbildungskurs e 
für Puppenspiele r anbot , Dekoratione n für Amateurpuppentheate r drucke n ließ un d 
vor allem bis 1940 weitere fünf national e Puppenspielertreffe n organsierte . 

Im Jah r 1929 entstan d in Pra g der „Svaz slovanských loutkářů " (Verban d der sla-
wischen Puppenspieler ) mi t Vertreter n aus der Tschechoslowakei , Rußland , Polen , 
Serbien , Kroatien , Slowenien , Bulgarien un d der Lausitz . Zu r Gründun g der „Unio n 
International e de la Marionnette " (UNIMA) , ebenfalls 1929 in Prag , erschiene n 
Vertrete r aus elf europäische n Ländern , bei weitem nich t nu r Puppenspieler , sonder n 
auch Theatertheoretiker , Schriftsteller , Kritike r un d bildend e Künstler . Zu m ersten 
Präsidente n wurde Jindřic h Veselý un d zum Generalsekretä r Václav Sojka-Sokolo v 
gewählt. Wieder Tscheche n - nämlic h Josef Skupa un d Jan Malí k -  lösten die beiden 
1933 in ihre n Ämter n ab. Di e folgenden Kongresse fande n in Pari s (noc h 1929), in 
Liege (1930) un d in Ljubljana (1933) statt , der für Köln geplant e fiel aus politische n 
Gründe n aus. De n ersten Nachkriegskonkgre ß (1957) richtet e wieder Pra g aus. 
Außereuropäisch e Mitgliede r aus den US A un d Japa n reisten bereit s zum zweiten , 
bzw. dritte n Treffen der Unio n an . Di e Bedeutun g der U N I M A ist bis heut e nich t 
geschwunden , im regelmäßige n Abstand von vier Jahre n finden international e Kon -
gresse statt , national e un d regional e Untergruppe n sind auf den verschiedenste n 
Gebiete n für die Entwicklun g des Puppentheater s tätig. 

Di e Herausgab e der Zeitschrif t „Česk ý Loutkář " (De r tschechisch e Puppen -
spieler) ist dem „Verban d der Puppentheaterfreunde " zu verdanken . Ein Ziel der 
Zeitschrif t war es u. a., neu e tschechisch e un d übersetzt e Stück e für das Puppen -
theate r zu veröffentliche n un d so das Mediu m in einen internationale n kulturelle n 
Kontex t zu setzen . Dan k dieser Bemühunge n wurde n die ersten Versuche von 
künstlerisc h ambitionierte m Puppentheate r aus Deutschlan d rezipiert , ebenso wie 
die Kasper-Stück e des Grafe n Pocci . Gleichfall s wichtig waren die Übersetzunge n 
der französische n Guignol-Stücke . Sie machte n das von Marionette n dominiert e 
tschechisch e Puppentheate r vertraute r mi t den Handpuppen . Di e von der Zeitschrif t 
angeregte n Bearbeitunge n tschechische r un d internationale r Klassiker fande n aller-
dings mangel s eines ausreichende n Erwachsenen-Publikum s wenig Eingan g ins 
Repertoire. 108 

Nac h nu r zwei Jahrgänge n mußt e der „Česk ý Loutkář " 1913 sein Erscheine n ein-
stellen , wurde dan n aber 1917-1939 als „Loutkář " un d nac h dem Krieg als „Česko -
slovenský Loutkář " neu herausgegeben . Heut e erschein t die Monats-Zeitschrif t 
wieder unte r dem Name n „Loutkář " un d präsentier t Kritiken , Interviews , theoreti -
sche Aufsätze, Festival -  un d UNIMA-Informatione n sowie Stücktexte . Von 1923 bis 
1938 verlegte Antoni n Münzber g die Zeitschrif t „Naš e Loutky " (Unser e Puppen) , 
vom 5. Jahrgan g an unte r redaktionelle r Leitun g von Jarosla v Bartoš . Währen d der 
Okkupatio n gab Jan Malí k ohn e Zensurbewilligun g die „Zpráv y Loutkářskéh o 

Bezděk : Dějin y české loutkové hry S. 43 ff. 
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soustředění " (Nachrichte n des Puppenspieler-Zentrums ) als einzige Puppentheater -
zeitschrif t heraus . 

Ein e erste retrospektiv e Puppentheaterausstellun g organisiert e Jindřic h Veselý 
1911 im Ethnographische n Museu m in Prag . Diese s Ereigni s traf auf das Interess e 
von 26 000 Besuchern . Di e zweite Ausstellung folgte 1921 im Salon Topi č un d bot 
einen Überblic k über den Stan d des Puppentheaters . Im Rahme n eine r gesamt-
staatliche n Präsentatio n des kulturelle n Leben s fand 1929 eine weitere Puppen -
theaterausstellun g in Pra g statt . 

Bereit s bei der Gründun g der UNIM A 1929 hatt e der russische Theater -
theoretike r Pet r Bogatyrev den Aufbau eines Puppentheatermuseum s angeregt . Erst 
lange danac h konnt e der Plan mit Hilfe von Jan Malí k in Chrudi m realisiert werden : 
1972 eröffnet e in dem kleinen Städtche n ein Puppentheatermuseu m mit 6000 Pup -
pen aus 40 Ländern , mit weiteren 60000 Sammelstücke n aus 70 Ländern , eine r 
Bibliothe k un d Videosammlun g mit 15000 Medien. 109 

Da s Nationalmuseu m in Pra g fing 1927 an, Puppe n zu sammel n un d erwarb u. a. 
die Marionette n von Arnošt Kopecký , einem Neffen des legendäre n Matě j Kopecký . 
Aus Platzgründe n ist die Puppentheatersammlun g jedoch im Archiv eingelagert un d 
nich t ständi g öffentlich zugänglich . Da s Mährisch e Heimatmuseu m in Brn o (Brunn ) 
besitzt umfangreich e Dokumentatione n des Wandermarionettentheater s sowie des 
Familien - un d Verbandspuppentheaters . 

Ein e erste sechswöchige Weiterbildun g für Puppenspiele r richtet e 1928 das 
Masaryk-Institu t für Erwachsenenbildun g aus, es folgten Kurse für Erzieherinne n 
un d Lehrer . In den folgenden Jahre n gab es regelmäßi g zentral e un d regional e 
Kurse auch von andere n Organisationen , darunte r dem Sokol-Verband . Di e Weiter-
bildungsangebot e waren so gut eingeführt , daß bereit s 1947, nu r zwei Jahr e nac h 
End e des Krieges, scho n wieder 40 Kurse veranstalte t wurden , an dene n 2000 Pup -
penspiele r teilnahmen. 110 Nebe n Träger n aus den Bezirken veranstaltet e vor allem 
die Zentral e für das Volkskunstschaffen in Pra g solche Kurse . Außerde m wurde das 
Fac h „Puppenspiel " in den Lehrpla n der Ausbildun g für Erzieherinne n aufgenom -
men . 

Unte r maßgebliche r Beteiligun g von Jan Malí k un d mit Josef Skupa als Leite r 
richtet e die Prage r Akademi e der Künst e 1952 eine Fakultä t für Puppentheate r ein. 
Dor t gibt es bis heut e Studiengäng e für Puppenspiel , Puppen - un d Bühnenbau , 
sowie Puppentheater-Regi e un d Dramaturgie . Scho n bald waren unte r den 
Absolventen des vierjährigen Diplomstudium s auch ausländisch e Studenten . Außer-
dem unterrichtete n die Dozente n der Fakultä t in andere n Ländern , ehe viele der ost-
europäische n Staate n die tschechisch e Anregun g aufnahme n un d eigene Puppen -
theaterschule n gründeten . Nac h 1990 öffnete sich die Fakultä t unte r der Leitun g 
von Josef Kroft a experimentelle n Theaterformen , sie heiß t heut e „Lehrstuh l für 
Alternative s un d Puppen-Theater". 111 

1 0 9 Zu den Sammlungen : Die Welt der Puppe n 10. — Czech Theatr e 13, 79 f. 
1 1 0 Malík : Das Puppentheate r in der Tschechoslowake i 39. 
1 1 1 Malíková , Nin a /  Dvořák , Jan: Czech Puppets . Prah a 1995, 13. 
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Diese Zusammenstellung von Aktivitäten, von denen die meisten als europaweit 
erstmalig eingeschätzt werden können, vermittelt in ihrer Summe ein Bild von dem 
Rezeptionskontext, in dem die konkrete Puppentheateraufführung Böhmens seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts steht. 

Schluß 

Mit dem Ansatz, sich der Geschichte des tschechischen Puppentheaters nicht als 
einem linear-chronologisch verlaufenden Ganzen, sondern unter verschiedenen 
Aspekten zu nähern, konnten zwei wichtige Wirkungsstränge herausgestellt werden: 
Einerseits wird die bis auf die Barockzeit zurückgehende Tradition des Wander-
marionettentheaters deutlich, der im Zusammenhang der „nationalen Wiedergeburt" 
eine historisch zwar nicht ganz zutreffende, dennoch aber nachhaltig wirkende, poli-
tisch-kulturelle Bedeutung zugeschrieben wurde. Andererseits wird die Bedeutung 
der von Pädagogen und Amateuren bestimmten Puppentheaterentwicklung evident, 
welche unabhängig von der Notwendigkeit des Broterwerbs mit erzieherischen und 
künstlerischen Konzepten experimentierte. 

Beide Linien finden sich auch im Bereich des deutsch-, polnisch- und hebräisch-
sprachigen Puppentheaters in den böhmischen Ländern bzw. der Tschechoslowakei, 
das dementsprechend nicht als einheitlicher kultureller Ausdruck der jeweiligen 
Sprachgruppen zu verstehen ist. Das Theater Josef Skupas erreichte in dieser Zeit 
seine unnachahmliche Eigenheit gerade durch die Kombination von traditionellen 
Elementen, verbunden mit der innovativen Experimentierfreudigkeit der Amateur-
bewegung, und besonders auch durch Anregungen aus dem Kaberett und Revue-
Theater. Eine Vielzahl von Institutionen schließlich bietet seit dem Anfang des 
20. Jahrhunderts allen Phänomenen der Puppentheaterkultur einen organisatori-
schen Rahmen. Hier wurden die Voraussetzungen geschaffen, unter denen es heute 
möglich ist, Puppentheater als Faktor des kulturellen Lebens zu diskutieren. 



K E I N E „ H E R R L I C H E F A H R T " : 
K R I T I S C H E A N M E R K U N G E N Z U E I N E M N E U E N B U C H 

ÜBE R DI E H U S S I T I S C H E R E V O L U T I O N 1 

Von Karel Hruza 

Als hussitisch e Heerschare n im Februa r 1430 nac h einem zweimonatige n Zu g 
durc h Meissen , Franke n un d die Oberpfal z siegreich un d beutebelade n in Pra g ein-
zogen , sah sich ein Chronis t zu der bekannte n Äußerun g veranlaßt : „Ta jízda byla 
jest tak zpanilá , že pamětníkuo v nen í aniž bude , by ji kdy Čechov é takovú sami uči-
nili. " 2 I n seinem Berich t unterstric h er allerding s auch die Beutegie r der hussitische n 
Kämpfer , un d „spanil á jízda" dient e ihm zuvorders t als Bezeichnun g für einen er-
folgreichen Kriegszug. Da s Zita t („magnificen t ride") als Aufmerksamkei t erregen -
den Tite l für ein Buch über die Hussitisch e Revolutio n zu wählen , verwundert , ist 
doc h diese Revolutio n in den vergangene n Jahrzehnte n von den Historiker n gründ -
lich vom Patho s befreit worden . Sie war, gemessen an ihre n durchau s schwer faß-
baren Erfolgen un d Opfern , kaum ein „magnificen t ride", weder für das Königreic h 
Böhme n ode r die tschechisch e „Nation " noc h für die Protagoniste n der Revolution , 
die alsbald die Grenze n ihre r Handlungsspielräum e erkenne n mußten . De r Tite l ist 
aber bewußt gewählt. 3 Mi t „Th e Magnificen t Ride " ha t erstmal s nac h Howar d Ka-
minskys Klassiker von 1967 wieder ein englischsprachige r Historike r eine Synthes e 
zur Hussitische n Revolutio n vorgelegt. Sie mu ß sich am geltende n Forschungsstan d 
messen , der 1994 mit der „Hussitische n Revolution " von Františe k Smahe l definier t 
wurde , ein Werk, das Thoma s A. Fudg e noc h rezipiere n konnte. 4 De r Auto r ist 
durc h einige Aufsätze zu hussitische n Theme n ausgewiesen, das Buch selbst beruh t 
auf seiner bei Rober t W Scribne r verfaßten Dissertatio n un d erinner t vom Umfan g 
her an „Husité " von Jiří Kejř (1984), ist aber mit einem Prei s von knap p 50 engli-

1 Fudge , Thoma s A.: The Magnificen t Ride. The first Reformatio n in Hussit e Bohemia . 
Ashgate, Aldershot 1998, 315 S., 5 Karte n und 18 Abb. (St Andrews Studies in Reformatio n 
History) . Auf diesen Titel beziehen sich alle nich t ander s ausgewiesenen Zitat e im An-
merkungsapparat . 
„De r Kriegszug war so erfolgreich, daß man sich weder heut e noch in Zukunf t an einen so 
erfolgreichen Kriegszug der Tscheche n erinner n wird." Staré letopisy české [Alte böhmi -
sche Chroniken] . Hrsg. von Františe k Šimek . Prah a 1937, 58. 
„Instead , it [the book] advances the argumen t tha t ,th e magnificen t ride' was, in fact, the 
first reformation. " (Umschlagtext ) „Th e perennia l religious and social problem s of medi-
evalism began tying with non-medieva l option s and the harvest produce d order from chaos. 
In the words of an old Czech chronicler , never before had the Bohemian s engaged in such 
a magnificen t ride [...]' " (S. 2). 

4 Kaminsky , Howard : A Histor y of the Hussit e Revolution . Berkeley -  Los Angeles 1967, 
und Smahel , František : Husitská revoluce [Die hussitische Revolution] . 4 Bde. Prah a 
1995/1996 2. 
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sehen Pfun d verhältnismäßi g teuer . Fudg e versucht , unte r Anführun g eines ambitio -
nierte n Programm s seinem Them a gerech t zu werden. 5 

Da s erste Kapite l biete t unte r der Überschrif t „Bohemi a on th e eve of th e Hussit e 
movement " die Vorgeschicht e der Hussitische n Revolutio n vom Herrschaftsantrit t 
der Luxemburge r bis in die Zei t vor 1400 un d weist etlich e Mänge l bereit s bei der 
Darstellun g der Ereignisgeschicht e auf.6 O b die ohn e näher e Diskussio n bisheriger 
Definitione n eingeworfen e Erklärun g von „Krise " tragfähig ist, darf bezweifelt wer-
den. 7 Von den Unterkapitel n ist das letzt e („Intellectua l antecedents" ) das lesens-
werteste un d zeigt, in welchen Gefilde n sich Fudg e am sicherste n bewegt: bei reli-
gionsgeschichtlich-theologische n Themen . Hie r problematisier t er Konziliarismus , 
Waldenser , Nominalismu s un d Realismu s an der Universitä t Prag , böhmisch-engli -
sche Kontakt e un d Wyclifs Lehre , Konra d Waldhauser , Jan Milíč von Kroměří ž 
(Kremsier ) un d Matthia s von Janov . Freilic h ist dabe i das meist e hinreichen d be-
kannt , neu e Pfade werden nich t begangen , ehe r die alten ausgetreten , wenn Fudg e 
etwa die Rolle von Jan Milíč hervorhebt. 8 Gerad e das dürft e aber nac h den neueste n 
Forschunge n in dieser For m nich t zutreffen , wie überhaup t die Such e nac h „Vätern " 
ein überkommene s Anliegen darstellt. 9 Auch die Einschätzun g des Matthia s von 
Jano v wird der Vielschichtigkei t des „hussitische n Programms " nich t gerecht. 10 Be-
zeichnen d sind Aussagen wie: „Moreover , it is instruetiv e to not e tha t ideas of reno-
vatio and reformatio were circulatin g at Charle s Universit y prio r to 1400." (S. 57) D a 
hierz u keine vergleichend e Einordnun g geboten wird, provozier t das allerhöchsten s 
die Frage , an welcher Universitä t es damal s diese „Ideen " nich t gegeben habe . Da s 
fügt sich in die Beobachtun g ein, daß Fudg e viele von ihm (auc h indirekt ) als 
böhmisc h ode r hussitisch bezeichnete n Faktore n nich t in den gesamteuropäische n 
Kontex t stellt un d dahe r gerade das „Böhmische " nich t herausschäle n kann . Ein e 
über diverse Medie n vermittelt e Kriti k an der katholische n Kirch e ha t es bekanntlic h 

5 „Thi s book is concerne d chiefly not  with telling the narrativ e history of the Hussit e story 
but rathe r in Comin g to term s with the Hussit e phenomeno n as a historica l reality in the 
sense of a populä r social and religious movemen t comprisin g a Reformatio n in its own 
right. Moreover , an effort has been made to aecoun t for the radica l Hussit e movemen t in its 
historical , sociological and theologica l dimension s by showing the developmen t of Hussit e 
ideology in connectio n to religious as well as socio-economi c issues. In this way the ten-
dency has been to adop t a perspective of ,tota l history ' closing the gap between a history of 
ideas and social history" (2 f.). 

6 Was etwa in der überraschende n Feststellun g gipfelt: „As note d earlier, the Hussit e revolu-
tion and reformatio n did not appear ex nihilo. " (S. 18) 
„I would define ,crisis' as a Situatio n of conflict presentin g possibility for concret e change 
and new direction " (S. 33). 
„H e is rightly seen as ,otec české reformace ' (the father of the Czech Reformation ) [nach 
Loskot , 1911]" (S. 49, auch S. 161). Oder : „[... ] Milíč is seen correctl y as the spirituá l father 
of the Fou r Articles of Prague yet to come " (S. 51). Ähnlich S. 123: „Fro m Milíč to Žižka 
and beyond [...] " 
Vgl. jetzt die relativierend e Studie von Morée , Pete r C. A.: Preachin g in Fourteenth -
Centur y Bohemia . The life and ideas of Milicius de Chremsi r (f 1374) and his significance 
in the historiograph y of Bohemia . Slavkov 1999. 

0 „Th e claim [von Erns t Werner] , tha t he was the ideologist of the Hussit e programm e is not 
far off the mark [...] " (S. 56). 
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europawei t in verschiedene n Grade n gegeben, hier stande n die „böhmischen " 
Klagen nich t alleine da. Di e -  freilich unerhör t schwer zu lösend e - Frage , warum es 
in Böhme n zu einer Revolutio n un d Reformatio n kam, kan n Fudge , das sei vorweg-
genommen , nich t besser beantworte n als früher e Autoren . Schließlic h störe n in die-
sem Kapite l einige breit nachgezeichnet e Forschungsdiskussionen , beispielsweise 
über die Anwesenhei t von Waldenser n im vorhussitische n Böhme n auf viereinhal b 
Seiten un d mi t einem hinlänglic h bekannte n Resüme e endend. 11 Insgesam t ist hier 
keine überzeugend e Darstellun g sozialgeschichtliche r un d strukturelle r Faktore n im 
Böhme n des 14. Jahrhundert s geglückt; dami t verbunde n ist eine Überbewertun g der 
handelnde n Personen . Ein Aufzeigen der Reformtätigkeite n Einzelne r bleibt im 
Leere n hängen , es wird nich t der zielführend e Versuch unternomme n zu erklären , 
warum ihr Wirken auf fruchtbare n Bode n fiel. 

Da s zweite Kapite l „Anatom y of a revolutionar y reformation " (in Smahel s Werk 
heiß t das dritt e Kapite l „Anatomi e eines revolutionäre n Konflikts" ) führ t inhaltlic h 
das erste bis 1437 fort . Nimm t ma n die Überschrif t wörtlich , beginn t für Fudg e um 
1400 eine „revolutionär e Reformation" , wobei er aber seine Periodisierun g ode r 
Einteilun g nich t nähe r definiert , jedoch die Kontinuitä t einer „Reform " betont , 
inde m er das erste Unterkapite l „Ja n Hu s and th e continuatio n of reform " benennt . 
Leide r gibt es auch hier Unzulänglichkeite n bereit s bei grundlegende n Aussagen. 
Beispielsweise wird beim sogenannte n „Kuttenberge r Dekret " Wenze l IV. als Allein-
handelnde r un d - verantwortliche r dargestellt , übrigen s im Gegensat z zur angeführ -
ten Literatu r von Kejř un d Smahe l (S. 69 f.), 12 ebenso mißlunge n ist die knapp e 
Beschreibun g des „Nationalitätenproblems " an der Universität . Un d wieder sind 
Aussagen zwiespältig ode r sogar unhaltbar , etwa zur Disputatio n von 1410 un d zu 
Hu s in Konstanz. 13 Z u kritisiere n sind auch die zahlreiche n Verallgemeinerungen , 
beispielsweise zum Somme r 1419: „Apocalypti c angst and prevailin g eschatologica l 
expectatio n no w seized th e Hussites. " (S. 93) Z u fragen ist, ob das den n für „di e 
Hussiten " allgemein gelten kan n ode r nu r für bestimmt e Gruppen , zuma l Fudg e auf 

„I t is now highly probably tha t Waldensianism , centre d either in Bohemi a prope r or func-
tionin g as a foreign influence , must be counte d amon g the component s of the intellectua l 
ethos in the immediat e pre-Hussit e period " (S. 41). 
Einen guten Einblic k in die damaligen Vorgänge bietet auch Seibt , Ferdinand : Johanne s 
Hu s und der Abzug der deutsche n Studente n aus Prag 1409. In : Ders . : Hussitenstudien . 
Personen , Ereignisse, Ideen einer frühen Revolution , Münche n 1991 , 1-15. (Veröffent-
lichunge n des Collegium Carolinum , Bd. 60). 
„Th e Quodlibet was a reformist coup and when Jan Hu s mounte d the pódiu m once again 
to end the debates with a bold sermon based on the sermon s of Wiclif himself, it appeare d 
tha t revolution [!] might break out " (S. 73). -  „[... ] an anonymou s membe r of the Counci l 
mysteriously referred to only as the ,father ' could be numbere d amon g Hus' s friends at 
Constance" . In der zugehörigen Fußnot e wird auf die Vermutunge n hingewiesen, hinte r 
dem „Vater" Kardina l Zabarell a zu erblicken , der kaum als „Freund " Hussen s bezeichne t 
werden kann und Verantwortun g für dessen Tod trägt, auch wenn „er ihm goldene Brücken 
zum Widerruf baute". Vgl. Brandmül le r , Walter: Hu s vor dem Konzil . In : Jan Hus . 
Zwischen Zeiten , Völkern, Konfession . Hrsg. von Ferdinan d Seibt . Münche n 1997, 235-
242, hier 241. (Veröffentlichunge n des Collegium Carolinum , Bd. 85) -  Unzureichen d ist 
ebenso die Darstellun g und Bewertun g von Hussen s End e in Konstanz , beruhen d nur auf 
Spinka , Matthew : John Hu s at the Counci l of Constance . Ne w York - Londo n 1965. 
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Verweise verzichtet. Auch der Begriff „mass demonstration" für die von Zelivský 
angeführte Demonstration und Prozession am 30. Juli 1419 in der Prager Neustadt 
(letzteres Faktum wird verschwiegen) ist ebenso zu hinterfragen wie das anschlie-
ßende Resümee.14 Gerade solche Vereinfachungen verzerren bekanntlich das Bild. 
Besser als ein Hinweis auf eine letztlich nicht beweisbare „Massendemonstration" 
wäre ein solcher auf eine überzeugte und handlungsbereite Gruppe radikaler 
„Revolutionäre" oder „Fundamentalisten" gewesen, die doch den Motor (fast) aller 
Revolutionen bilden. Ebenso ist eine führende Teilnahme Žižkas umstritten. Eine 
„revolutionäre Reformation" und der „Hussitismus" (?) waren damals allerhöch-
stem in der Neustadt rechtlich und faktisch eingerichtet, und es ist hinlänglich 
bekannt, daß Sigismund bis zum Frühjahr 1420 mit schnellem entschlossenen 
Handeln in Böhmen vieles zu seinen Gunsten hätte wenden können. Die auf 
Chronistenberichten oder propagandistischem Material von 1420 beruhende 
Angabe, in Kuttenberg wäre eine größere Zahl Hussiten nach Zahlung eines Kopf-
geldes in Bergwerksschächte geworfen worden, wird von Fudge kritiklos wiederge-
geben (S. 96). Zu der Angabe „In 1417 it was the university [von Prag] which ratifies 
the practice of infant communion" (S. 96) wünscht sich der Leser eine Quellen-
angabe.15 Gleiches gilt für eine „international propaganda campaign" der Hussiten 
von 1428 (S. 108). Dazu kommt erneut eine Unausgewogenheit der Darstellung: 
Werden der Beschreibung der kriegerischen Ereignisse um Kuttenberg an der Jahres-
wende 1421 zu 1422 fast volle zwei Seiten gewidmet (S. 102-105),16 so bleiben für die 
Ereignisse um die Hinrichtung Jan Zelivskýs nur sieben Zeilen (S. 105). Man wird 
fragen dürfen, welches dieser Ereignisse bei einer Darstellung der Hussitischen 
Revolution mehr Aufmerksamkeit verdienen sollte. Dennoch ist Fudge das zweite 
Kapitel insgesamt besser gelungen als das erste. Schade ist, daß Probleme von Revo-
lution, Reformation, Reform usw. nur sporadisch angeschnitten und nicht diskutiert 
werden. Auch die hussitischen Parteien erfahren nicht die ihrem Differenzierungs-
grad entsprechende Beachtung, was sich unter anderem an der nicht präzisen, 
manchmal falschen Verwendung von „radical" (hussites) und etwa am nicht erklär-
ten Begriff „official Hussite religion" (S. 208) ablesen läßt. Statt dessen dominieren 
in diesem Kapitel, dessen Titelwort „Anatomy" eigentlich auf strukturelle Kompo-
nenten hindeutet, ereignisgeschichtliche Angaben, wobei viele Aussagen ohne Lite-
ratur- oder Quellenhinweise getroffen werden. 

Im dritten Kapitel „St. Jan Hus, the law of God and the forbidden chalice" ver-
sucht Fudge die Hauptkomponenten einer „complex constellation of ideas, theories, 
realities and convictions, which served to herald the possibility of a Hussite myth" 
aufzuzeigen: Verehrung von Hus als „Heiliger", das „Gesetz Gottes" als angestreb-
tes Fundament gesellschaftlicher Existenz und der Laienkelch als Identifikations-

„Under the watchful eye of Zelivský and Jan Žižka the defenestration of Prague marked the 
absolute point of no return. The revolutionary reformation was now de facto established. 
The new order inaugurated Hussitism de iure" (S. 95). 
Eine entsprechende Quelle ist mir derzeit nicht bekannt. 
Mit dem einzigen Verweis auf Hey mann, Frederick G.: John Zižka and the Hussite 
Revolution. Princeton 1955 (ND New York 1969). 
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symbol mit einigender u n d egalisierender Funkt ion . Die Einführung eines (durchaus 
paradigmatisch aufgefaßten) „Hussi te m y t h " ist ebenso interessant wie problema-
tisch, zumal w e n n Fudge - ähnlich wie bei „Krise" - ohne eingehende Diskuss ion 
eine eigene Definit ion von „ m y t h " einbringt.17 Weiter irritieren anzweifelbare u n d 
sogar inhaltsleere Sätze.18 U n d : das von ihm Aufgezeigte ist grundsätzl ich bekannt . 
Diskut ier t werden sollte sein Versuch, die theologische u n d die soziale „Konfigu-
ra t ion" eines „hussitischen M y t h o s " aufzuzeigen, allemal. Die Akzep tanz seines 
Modells - ob es geeignet ist, zur Erk lärung der Kons t ruk t ion u n d Wirkung der „hus-
sitischen Ideologie" (Rober t Kalivoda) beizutragen - wi rd die künftige Forschung 
erbringen. 

Das vierte Kapitel über die „politics of reformat ion" erscheint mir an dem Buch 
das interessanteste, auch w e n n wieder die v o m Thema gegebenen Möglichkei ten 
nicht ausgeschöpft w u r d e n und sich die Frage stellt, ob wirkl ich hussitische „poli-
tics" behandel t werden.1 9 Fudge untertei l t eine „hussitische Propaganda" ohne 
Er läuterung in sechs „Kategorien".2 0 Es wäre aufschlußreich zu erfahren, aufgrund 
welcher Kriterien diese Kategorien gebildet wurden , zumal „Hussi t ische Manifeste" 
oder „literarische Propaganda" als solche nicht definiert sind. Eine präzisierende 
Diskuss ion z u m weitläufig verwendeten Begriff „Propaganda" wäre überhaup t 
wünschenswer t gewesen.21 Das heißt nicht, daß Fudge keine nennenswer ten Ergeb-
nisse bietet oder zielführende Fragen aufwirft. Die Themat is ierung von K o m m u n i -
kat ionswegen bzw. Fragen nach dem Transport von hussit ischem Gedankengut aus 

„Myth consists of a narrative of events possessing sacred quality, communicated in a sym-
bolic form, with references to origins and transformations. It relates the expressed ethos of 
a collective consciousness and elucidates an existential reality" (S. 124). 
„Even as sober a man as Jan Zižka could drink from the chalice so deeply as to be intoxi-
cated with the Hussite myth" (S. 163). - Bei der Bemerkung „Apart from the Germans who 
came over wholeheartedly to the Hussite cause, Nicholas and Peter of Dresden, Friedrich 
Reiser, Peter Turnov, and others the Hussites maintained a clear line between Czech 
Hussitism and the Germans" (S. 166) wäre zu fragen, ob nicht eher „die Deutschen", oder 
besser überhaupt die zum Glauben der katholischen Kirche sich bekennenden Europäer 
eine klare Linie zwischen sich und den verketzerten Hussiten gezogen haben. 
Fudge bemerkt: „It is the intention of this chapter to explore the contours of the relatively 
uncharted area of propaganda in Hussite history." Und weiter: „If by politics we under-
stand the configuration of relationships and power within a specific context, directed 
towards a defined end, then politics and propaganda are inextricably linked" (S. 179). Er 
versteht dieses Kapitel als Anschluß an das vorhergehende: „If the Hussite myth was the 
reality lived, then Hussite propaganda was the tale told" (S. 179). 
„Populär songs, slogans and proverbial sayings, visual propaganda and dramaturgy. This 
category includes processions, demonstrations, mass gatherings and sermonizing. The 
famous Hussite manifestos and the genre of literary propaganda exemplified by the 
Budyšínský manuscript are the final two forms of propaganda to be examined" (S. 180). 
Es bleibt die Frage, ob alle von Fudge angeführten Bereiche einer „Propaganda" zuzurech-
nen sind bzw. was unter „private propaganda" (S. 234) oder „populär propaganda" (S. 208) 
zu verstehen ist. So wäre die Bezeichnung der Manifeste und der Texte der Bautzener 
Handschrift (Stadtbibliothek Bautzen, Codex 8°4 der Sammlung Gersdorf) als „conven-
tional literary propaganda" sinnvoll, wenn diese Texte bereits übergreifend in einen weite-
ren Kontext von schriftlicher Propaganda gestellt worden wären, was bekanntlich nicht der 
Fall ist. 
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dem Kreis der Prager Universität zu breiteren Bevölkerungsgruppen und nach 
den Kommunikationsmedien sind wesentlich sowohl für das Erkennen damaliger 
Strukturen wie für das Verständnis damaliger Ereignisse. Freilich ist der Grad der 
Verbreitung und Effektivität der verschiedenen Medien, zumal der nichtschrift-
lichen, schwer zu erfassen. Allein die Existenz eines Liedes oder Spruchs mit 
bestimmtem Inhalt sollte nicht dazu verleiten, diese als weitverbreitetes hussitisches 
Gedankengut aufzufassen. Ein anderer Aspekt wird von Fudge nicht herangezogen: 
Ebenso wichtig wie die Suche nach einem Verbreitungsgrad im „Volk" ist die Frage 
nach den „Meinungsführern" (Personen oder Gruppen) mit einer wie immer auch 
gearteten Entscheidungs- und Führungsfunktion. Ihnen kommt bei Propaganda-
aktionen und bei Kommunikationswegen eine entscheidende Rolle zu. Es ist ver-
dienstvoll, daß Fudge überhaupt einen weiten Kreis von Kommunikationsmedien 
zur Diskussion stellt und oftmals vernachlässigte Texte, wie beispielsweise Lieder, 
Predigten, „Slogans" und eine „visuelle Propaganda" diskutiert. Mit Fudges Ein-
schätzungen muß jedoch nicht jeder zufrieden sein. Ein Satz wie „Even in Bohemia, 
Hussite propaganda was reaping a bountiful harvest mainly because it included the 
plight of the peasants in its programme, because it employed the vernacular langua-
ge, and also on account of the fact that it was ipso facto legalized throughout the 
country" (S. 265) geht am Kern der Sache vorbei. Denn der überwiegende Teil hus-
sitischer Propaganda (zumindest vor 1430) war nicht für das Ausland bestimmt, son-
dern wurde in innerböhmischen, „bürgerkriegsähnlichen" Auseinandersetzungen 
verwendet. Oder: Die fingierte antihussitische Königsurkunde Sigismunds von 1419 
und ein hussitisches Antwortschreiben von 1420 werden maßlos überschätzt.22 

Schwerwiegender ist freilich, daß sich Fudge auf eineinhalb Seiten mit den Texten 
auseinandersetzt, ohne zu beachten, daß der Sigismund-Text zweimal, die Antwort 
nur einmal handschriftlich überliefert ist.23 Wie verbreitet und effektiv das anti-
hussitische Stück war, kann schwer eingeschätzt werden, doch ist an eine größere 
Verbreitung sowohl wegen der Überlieferungslage als auch wegen des Text-
charakters nicht unbedingt zu denken. Zudem sind beide Texte nicht so brillant, wie 
es Fudge herausstreichen will, der gerade ein wichtiges Moment der Sigismund-
Urkunde unbeachtet läßt: Der Verfasser ist mit Namen bekannt: Kaspar von 
Lewbicz. Eine Auseinandersetzung mit den gemäß ihrer Überlieferung und ihrem 
Echo weit verbreiteten Manifesten von 1430 und 1431 wäre sinnvoller gewesen. Zur 
Behauptung, Manifeste wären nach Wien, Rom, Venedig, Barcelona, Basel, Paris, 
Pikardie, Köln, Cambridge, Erfurt und Leipzig gelangt (S. 265), hätte sich der Leser 
einen Verweis gewünscht, wie eben die hussitischen Manifeste insgesamt eine unge-
nügende und fehlerhafte Behandlung erfahren.24 Zum Thema Kommunikation hätte 

„Two of the most entertaining, bitingly satirical, and effective [!] of the corpus of manifes-
tes come from the year 1419" (S. 263). 
Vgl. Spunar: Repertorium 2, Nr. 203 (Antwort) und 481 (Sigismund), zur Überlieferung 
des letzteren Texts ist nachzutragen: Öffentliche Bibliothek der Universität Basel, Codex A 
II 34, fol. 317r-v. 
Unbedacht geschrieben wurde etwa die Aussage: „From the early years of the Hussite 
revolt the manifestes began appearing all over Europe: in Germany, Austria, Hungary, 
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m a n sich anstat t vieler, n ich t imme r notwendige r Zi tat e au s de n Que l le n m e h r 
Über legunge n zu Ausstellerkreisen , Verfassern, Pub l ikum , Rezep t io n im In - u n d 
Auslan d usw. gewünscht . Die s hät t e meh r zu r Bean twor tun g de r von Fudg e gestell-
te n Frag e „ H o w was a message communica te d in fifteenth-centur y Bohemia? " bei-
getragen . Verwunderun g ruf t Fudge s Bemerkun g hervor : „Despi t e th e fact tha t 
Bohemi a represente d a smalle r geographica l are a tha n m a n y other s terri torie s an d 
nat ion s in Eu rope , tha t its vernacula r languag e was unlik e anyth in g in wester n 
Europe , an d tha t th e Huss i t e movemen t occure d well befor e th e rise of th e press , it 
is remarkabl e tha t Bohemi a can po in t t o a well-define d an d highl y successful arra y 
of p ropagand a m o d e s " (S. 185). D a ß die flächenmäßige  G r ö ß e eine s Landes , da ß 
westeuropäisch e „Volkssprachen " u n d da ß die D r u c k t e c h n i k in Verbindun g mi t 
Vielfalt u n d Qual i tä t v on „propagand a m o d e s " zu br inge n sind , m u ß Fudg e noc h 
beweisen . Di e Unzufr iedenhei t häl t auc h bei eine m Blick auf die A n m e r k u n g e n an . 
Molnár s „Hussi t isch e Manifeste " von 1980 sind ein e wertvolle u n d anregend e Text -
sammlung , abe r gewiß keine , wie es Fudg e nenn t (S.258) , „critica l ed i t ion" . Stören d 
ist zuletz t da s Durche inande r de r zit ierte n Edi t ionen , 2 5 w o z u sich fehlerhaft e Ü b e r -
se tzunge n gesellen. 2 6 

Da s Schlußkapite l „Th e ascen t of dissent " ist zwar ein lesenswerte s Resümee , bie-
te t abe r insgesam t weni g neu e Erkenntnisse . Neugier i g ist de r Lese r auf die Schluß -
bewer tung , den n bei eine r wissenschaftlic h ausgerichtete n Gesamtdars te l lun g ist es 
wünschenswer t , mi t d e m „Endergebn is " in ein e Diskuss io n einzusteige n u n d auf 

France , Spain , Italy , Switzerlan d and England . Writte n in th e native language of th e coun -
try to which the y were sent [...] " (S. 258). Weder habe n bereit s die Manifest e der „earl y 
years" -  ich nehm e an, Fudg e mein t die Stück e von 1415 bis 1423 - eine europaweit e 
Verbreitun g gefunden , noc h sind Manifest e in beispielsweise englischer , italienischer , spani -
scher ode r französische r Sprach e erhalten . Di e Sprach e der Manifest e ist Latein , Tsche -
chisch un d Deutsch ; das Proble m der Verbreitun g bekanntlic h ein vielschichtiges . 
Warum Texte aus Molnár s Buch , die sämtlic h in andere n Editione n vorliegen, einma l eben 
nac h Molnár , ein andere s mal nac h Palack ý ode r nac h der englische n Übersetzun g bei 
Spink a zitier t werden , ist nich t auszumachen . Ein e Ordnun g un d Übersich t bei den Texten 
ha t sich Fudg e vermutlic h nich t geschaffen, sonst würde er nich t ein „manifest e abou t th e 
victory at Vyšehrad" (bei Molná r „manifes t po [!] vítězství u Vyšehradu") den „radicals " 
zuweisen , ein andere s Stüc k fälschlich nac h Molná r („D o vojska Míšeňskéh o markraběte" ) 
„Th e arm y of th e Margrav e of Meissen " benennen . -  Bei den Texten der Bautzene r Hand -
schrift 8° 4 ha t er zwei Texte mit zwei andere n verwechselt (S. 268, Anm . 382). Es sind dies 
in der Reihenfolg e des Abrucks die Texte 1), 2), 3) un d 4) bei Husitsk é skladby Budyšín -
ského rukopis u [Hussitisch e Dichtunge n der Bautzene r Handschrift] . Hrsg . von Jiří 
D a ň h e 1 k a mi t eine r Einleitun g von Josef M a c e k . Prah a 1952. Auch wird das Bautzene r 
Corpu s nich t einem Anonymus , sonder n bekanntlic h Loren z von Březová zugeschrieben . 
Diese von Barto š un d Urbáne k erfolgte Zuweisun g ist bisher nich t überzeugen d bekräftigt , 
genausoweni g aber widerlegt worden , sollte jedoch erwähn t werden . 
Husitsk é skladby 74, V. 476-479 : „Protož , ctn í Čechové , vstaňte ž všickni prot i něm u [...] 
vypudte ho z tét o země " [Deshalb , ehrenhaft e Tschechen , erheb t Euc h alle gegen ihn [...] 
verjagt ihn aus diesem Land ] wird wiedergegeben als „Arise all good Czech s against thi s 
despoti c Germa n [...] and drive him ou t of thi s land. " Freilic h bezieh t sich das „prot i 
němu " auf Sigismund , den Angriffspunkt des gesamten Textes, den n „němu " ist mit „ihn " 
un d nich t als „de n Deutschen " (=  „němci" ) zu übersetzen ; das „despotisch " fehlt überhaup t 
in der Quelle . 
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Interpreta t ionen anderer hinzuweisen.2 7 Fudge würd ig t die hussitische Bewegung 
bzw. Epoche als die „erste Reformat ion in B ö h m e n " u n d als das (erste) Glied der 
europäischen Reformat ionen. Was diese erste böhmische Reformat ion qualitäts-
mäßig von einem „forerunner or p recursor" der Reformat ionen unterscheidet , wi rd 
aber nicht erklärt . Dami t ist man aber mi t ten in einem zentralen Thema, eben der 
bereits häufig gestellten Frage nach einer Bewer tung der hussitischen Epoche als 
Reformat ion u n d / o d e r als Revolut ion oder als Revolte. Die angebotenen Lösungs-
vorschläge sind bekannt u n d s tammen von angesehenen Huss i to logen, ich nenne nu r 
Macek, Seibt u n d Smahel. Erwar te t hätte der Leser wenigstens eine Bemerkung sei-
tens des Autors , w a r u m er auf eine Bewer tung als hussitische „Revolut ion" verzich-
tet u n d „Reformat ion" vorzieht.2 8 Stattdessen scheint mir an vielen Stellen eine u n -
reflektierte Verwendung der Begriffe vorzuherrschen: „first reformat ion", „radical 
first reformat ion", „revolut ionary reformat ion", „Huss i te reformation", „Huss i te 
rebell ion", „Hussi te revolut ionary movemen t" , „Huss i te revolut ion" , „Huss i te 
revolt" , „populär revolut ion and reformat ion" und „magnificent ride" werden 
anscheinend willkürlich durcheinander u n d von Beginn an ohne Er läu terung ver-
wendet.2 9 M a n sollte nur bemerken, daß zu den Vorgängen einer „Revolut ion" auch 
solche gehören k ö n n e n (aber nicht müssen) , die als „Reformat ion" beschrieben wer -
den können . Freilich ist eine Reformat ion nicht grundsätzl ich an eine Revolut ion 
gebunden, u n d bekanntl ich geht bei wei tem nicht jede Revolut ion mit einer 
Reformat ion einher. Wer also die Hussi t ische Revolut ion als „Reformat ion" bewer-
tet, m u ß sich dessen bewuß t sein, daß er zunächst seinen Blickwinkel einengt oder 
die reformatorischen Elemente weit stärker in den Vordergrund stellt als die revolu-

„When considered together as a whole, one of the important historical conclusions regard-
ing the first reformation in Bohemia is that it was not simply a forerunner or precursor to 
the european reformations. Indeed, the hussite epoch constitutes in itself a reformation. 
Though the Hussite movement strictly is to be regarded as a Czech-Bohemian [?] phenom-
enon of the fifteenth Century its impact extended much farther and lasted much longer. 
Depending upon the emphasis it is possible to see the Hussite movement either negatively 
or positively, as a dismal failure or a magnificent ride" (S. 283). - Schön ist der Schluß: „Yet 
it is still possible to regard the Hussite movement as one of the greatest struggles for so-
cial, political and religious freedom in all history. In reality, a new historical epoch began with 
Jan Hus and the Hussites. Defeated, yet undefeated, the magnificent ride would continue 
albeit in a different dimension. As the first populär movement for reform to challenge suc-
cessfully the authority of Rome, the Hussites were the first to produce reformation from 
heresy and in this achievement altered the shape of European civilization forever" (S. 284). 
Eine Bemerkung wie „Reform passed into reformation and although the magnificent ride 
finished its course by the fall of 1437 the Bohemian reformation would survive for another 
200 years. The revolution did not last, but the reformation did" (S. 121 f.) und die zugehö-
rige Anmerkung 192 „It has been argued that the reformation became revolution (Verweis 
auf K a m i n s k y : Hussite Revolution, 481-494). While that is beyond dispute it reflects 
less than the entire picture. Reform became revolution and revolution yielded up reforma-
tion." helfen nicht weiter. Fraglich ist die Verwendung des Begriffs „populär rebellion": 
„Bethlehem Chapel became a centre of populär rebellion against the abuses and institution-
alism of the Roman Church" (S. 229 und 232). 
Aussagen wie „By the time the Hussite movement escalated into full-scale rebellion and 
open revolution, the idea of the law of God had become a cornerstone of the first reforma-
tion in Bohemia" (S. 158) bestätigen das. 
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t ionären . 3 0 D a ß hierbe i übrigen s ein e gewisse Sche u vor d e m für manch e „belaste -
t e n " Begriff „Revo lu t ion " ein e Roll e spielen kann , sollte e rwähn t werden . Ic h schla -
ge vor, an de r Bezeichnun g „Hussi t isch e Revo lu t ion " festzuhalte n u n d da s Inein -
anderfließe n v on Reformat io n u n d Revolu t io n zu be tonen . Schließlic h m u ß bedach t 
werden , da ß de r Begriff „Hussi t isch e Revo lu t ion " für die Zei t von 1419 bis 1434/3 6 
verwende t wird , w ä h r e n d „Böhmisch e Refo rma t ion " eine n viel längere n Ze i t rau m 
beschreibt . 3 1 Letzt l ic h ha t Fudg e die Gelegenhei t zu eine r Diskuss io n verpaßt ; u n d 
es bleib t de r Hinwei s auf die von Smahe l un te r Berücksicht igun g de r ältere n Lite -
ra tu r dargeboten e Bewer tun g als „Revolu t io n vor de n Revo lu t ionen " ode r als „l a re -
volu t io n hussite , u n e anomáli e h i s to r ique " u n d Šmahel s Diskuss io n mi t Seibt. 3 2 

Ei n zentrale r Kr i t ikpunk t ist Fudge s U m g a n g mi t de n Quel len . H i e r habe n sich 
einige Fehl in terpre ta t io n eingeschlichen. 3 3 Problemat ische r sind jedoc h die Angabe n 
zu r handschrif t l iche n Überl ieferung , die er in g roße m Maß e herangezoge n habe n 
will.3 4 Da s wäre ersten s be i eine r als Überbl icksdars te l lun g angelegte n Studi e eigent -
lich nich t no twendig , da auf die Text e k a u m so differenzier t eingegange n werde n 
kann , da ß sich ein e Zi ta t io n de r Handschr i f te n rechtfertige n würde , zuma l w e n n die 
Text e in Edi t ione n vorliegen. 3 5 Zwei ten s existier t da s bereit s e rwähnt e „Reper to -

Ein e Definitio n von „Reformation" , die auch eine „Revolution " einschließt , halt e ich für 
überflüssig. Allgemein unbelieb t sind anscheinen d die Bezeichnunge n „Böhmisch e Revo-
lution " un d „Hussitisch e Reformation" . 
Dami t entsprich t Fudge s Untertite l „Th e first Reformatio n in Hussit e Bohemia " nich t dem 
von ihm bearbeitete n Zeitrau m bis 1436, für den „Hussit e Revolution " eher zutreffen 
würde , vor allem auc h deswegen, weil sich Fudg e nich t auf reformatorisch e Aspekte be-
schränk t un d mit eine r „tota l history " liebäugelt . 
Ich nenn e nu r S m a h e l : Revoluc e 4, 144-168, un d S e i b t , Ferdinand : Revolutio n in 
Europa . Ursprun g un d Wege innere r Gewalt . Strukture n - Element e -  Wege. Münche n 
1984, 203-229 . 
Zu m Beispiel: „Vavřinec of Březová inform s us tha t some of th e leader s of th e early radica l 
movemen t -  námel y Martíne k Húska , Václav Korand a of Plze ň and some Tábořít e priest s 
-  received expert biblical instructio n from Václav a biblically literát e Pragu e härtende r in 
his tavern " (S.255) . Di e entsprechend e Stelle laute t beim Chronisten : „E t hü omne š [Húska , 
Korand a usw.] respectu m habeban t at quenda m Wenceslau m in Praga pincernam , qui ultr a 
omne s in biblia notu s novu m per antiquu m et e convers o exponeba t testamentům" . Fonte s 
reru m Bohemicaru m V. Hrsg . von Josef E m 1 e r, Jan G e b a u e r un d Jarosla v G o 11. Prah a 
1893,413. 
„Th e listing of manuscript s in various Europea n archives provide s indicatio n to specialists 
of th e groun d covered in th e attemp t to explicate th e Hussit e myth , heresy and propagan -
da" (S. 3). 
Ic h nenn e nu r zwei Beispiele für das überflüssige Zitiere n von Handschriften : Zu r bekann -
ten Appellati o von Hu s aus dem Jahr e 1412 führ t Fudg e an : „Appellati o M . Joanni s Hu s a 
sententii s pontifici s Roman i ad Jesum Christu m supremu m judicem , Pragu e Castl e Archive 
MS O 13 fol. 39r-39v. Translate d from th e printe d text in Documenta , pp . 464-6 and in 
Spinka , Joh n Hu s at th e Counci l of Constance , pp . 237-40 . Palack ý based his text upo n a 
manuscrip t cop y no w house d in th e Österreichisch e Nationalbibliothe k in Vienna. " Wozu 
das alles nützlic h sein soll, ist nich t zu beantworten , den n ersten s ist die Hus-Appellati o in 
der Prage r Handschrif t O 13 unvollständi g überliefer t un d zweiten s ha t Novotn ý 1920 eine 
heut e noc h gültige kritisch e Editio n auf der Grundlag e von über zehn Handschrifte n her -
ausgegeben. Vgl. Mistr a Jan a Hus i korespondenc e a dokument y [Di e Korresponden z un d 
die Dokument e des Magister s Jan Hus] . Hrsg . von Václav N o v o t n ý . Prah a 1920, Nr . 46. 
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rium " von Spunar , das in weit ausführlichere m Maß e als Fudge , dessen Nennunge n 
oftmal s als Zufallsfund e erscheinen , ein Verzeichni s der relevante n Texte , Autore n 
un d Handschrifte n kritisch darbietet . Da ß gerade dieses Werk nich t von Fudg e 
zitier t wird un d vermutlic h nich t verwende t wurde , ist symptomatisch . O b Fudg e 
die von ihm angeführte n Traktat e wirklich rezipier t hat , wird zuletz t zweifelhaft, 
wenn er einen Trakta t von Jakoube k als zwei verschieden e Texte ausgibt, ode r wenn 
er einen Trakta t nennt , der in der von ihm angegebene n Handschrif t nu r unvollstän -
dig überliefer t ist.36 Viele der Angaben zu Handschrifte n bleiben nutzlos. 3 7 Zu den 
angegebene n Editione n darf noc h angemerk t werden , daß Fudg e oftmal s nich t die 
„gültigen " Editione n anführt . I m Fall e von Quelle n von un d zu Hu s wären die 
Ausgaben der lateinische n Texte den Übersetzunge n (Spinka ) vorzuziehen . Nu r auf 
den ersten Blick ist die Nennun g von über 170 Handschrifte n in Fudge s Quellen -
verzeichni s (S. 285-291) imponierend . Sie stamme n aus 22 Archiven un d Biblio-
theken . Fudg e nenn t jedoc h nu r die Signature n -  in unklare r Reihun g - un d bei 
etwas meh r als der Hälft e der Handschrifte n auch Folio-Angaben , meh r nicht . D a 
nu n die benützte n Texte nich t durc h ein Register erschlossen werden , ist die ganze 
Handschriftenlist e für den Leser ziemlic h wertlos, den n was soll er mit der Infor -
matio n anfangen , daß Fudg e beispielsweise die Handschrif t I F 14 der Bibliothe k des 
Prage r Nationalmuseum s eingesehe n hat . Hinz u kommt , daß das Verzeichni s nich t 
sämtlich e Handschrifte n enthält , die Fudg e anführt. 38 

Dieses Werk erschein t nich t in Fudges Quellcnverzeichnis . Zu dem „tractatu s de frequen-
tion e communionis " nenn t Fudge eine Handschrif t der Prager Nationalbibliothe k (S. 56, 
Anm. 272). Spuna r verzeichne t freilich 18 Handschriften , dazu Editione n und Literatur . 
Vgl. Spunar : Repertoriu m 1, Nr . 25. -  Einen traurigen Höhepunk t bildet auf Seite 143, 
Anm. 85, die Angabe „Th e treatise ,Z dějin chiliasmu r. 1420' [On the history of chiliasm 
aroun d 1420] has been published by Františe k Michále k Bartoš in ,D o čtyř pražských arti-
kulů' [...] (1932). The treatise appear s in an appendi x of sources on pp. 561-76." Dieser 
angebliche „anonymou s Czech chiliast treatise from aroun d 1420" ist nämlic h nicht s ande-
res als das vierte Kapite l von Bartošs Abhandlung , dessen Überschrif t als Traktattite l her-
halten muß . Daß Bartoš im Anhan g (wohlbemerk t S. 576-591) sechs Texte ediert hat , ist 
Fudge entgangen . Dor t findet sich (S. 582-591) der vermutlic h anvisierte Trakta t aus dem 
Code x 4344 der Österreichische n Nationalbibliothe k Wien. Die bei Fudge unte r der 
Signatur „suppl . mus. sam. MS 15492" verzeichnet e Handschrif t (S. VII; 96, Anm. 111; 131, 
Anm. 33; 291) derselben Bibliothek , aus der eine Abbildung im Buch erscheint , trägt seit 
Jahrzehnte n die Signatur „cod . s. n. 2657". 
Siehe 140, Anm. 68, ebd. die Texte der Prager Handschrifte n D 48 und D 109; hier hätt e 
wiederum Spunar : Repertoriu m 1, Nr . 567, helfen können , wo insgesamt 11 Hand -
schriften genann t werden. De r angeführt e Text der Prager Handschrif t D 47 ist unvollstän -
dig, dazu Spunar : Repertoriu m 2, Nr . 308. 
Siehe etwa 44, Anm. 201; 55, Anm. 264; 142, Anm. 79; 148, Anm. 104; 194, Anm. 65 usw. 
Bezeichnen d ist eine Bemerkun g Fudges: „Fo r my discussion of this source [Jan von 
Příbram : Trakta t gegen „pikardische " Artikel von 1420] I have used the printe d text in 
Döllinger . I have also inspecte d several Prague manuscript s [...] " (S. 156, Anm. 149). Es 
folgt die Angabe von fünf Handschriften , wobei Fudge aber nich t mitteilt , welchen Nutze n 
er aus den Handschriftenstudie n gezogen hat . Ein Hinwei s auf Spunar : Repertoriu m 2, 
Nr . 306, wäre sinnvoller gewesen. Vgl. ähnlic h 161, Anm. 181. 
So die Handschrifte n der Anm. 207 auf S. 45. Ich weise nebenbe i darauf hin, daß erstens 
„Klassiker" der Forschun g wie Smahel s „Revoluce " oder Seibts „Hussitica " ohn e diese 
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Es mag auf den ersten Blick kleinlich erscheinen , auf fehlerhaft e Angaben bzw. 
sogenannt e Flüchtigkeitsfehle r hinzuweisen . Wenn diese aber in zu großer Anzah l 
vorkommen , werfen sie ein ungünstige s Lich t auf die Arbeitsweise des Autors . 
Einige Beispiele: Di e zeitlich e Reihenfolg e der Erlangun g der Würde n Karls I V als 
böhmische r un d römisch-deutsche r Köni g un d Kaiser ist nich t korrek t (S. 7), eben -
so eine Aussage wie: „Thi s traditio n [Regelun g der Königswah l durc h die „Golden e 
Bulle"] provide d stability for th e Germa n Hol y Roma n Empir e for mor e tha n four 
centuries. " (S. 8). 39 Di e König e Wenzel I V un d Ruprech t werden jeweils als „Hol y 
Roma n Emperor " (S. 9,10, 312) bezeichnet , Sigismun d zum Jah r 1418 als „emperor -
elect " (S. 91); ode r es gibt einen „Ja n of Nepomuk " (S. 9). „Bisho p Fernand o of 
Lučena " (S. 91) war Bischof von Lugo (Spanien) . Di e Ehrenerklärun g der Universi -
tät Pra g für Hu s un d Hieronymu s von Pra g wurde bereit s am 11. Septembe r 1415 
ausgestellt , im Ma i 1416 folgte eine „Neuauflage " (S. 129). 40 De r antihussitisch e Text 
„Václav, Have l a Tábo r [...] " wird Maří k Rvačka un d nich t einem anonyme n 
Verfasser zugeschriebe n (S. 266. Vgl. Spunar : Repertoriu m 1, Nr . 898). Da s mag 
genügen . Zu seiner „selec t bibliography " schreib t Fudge : „Secondar y source s have 
for reason s of space given priorit y to thos e available in English and lists onl y thos e 
in Czec h considere d essential " (S. 4). Da s bedeutet , daß etlich e in den Anmerkunge n 
genannte n Werke nich t aufscheinen . Hätt e Fudg e alle Tite l in sein Literaturverzeich -
nis aufgenomme n un d dafür in den Anmerkunge n konsequen t mi t Kurzzitate n 
gearbeitet , anstat t nac h unklare n Prinzipie n lange Zitat e abzukürze n (das aber 
wiederu m nich t immer) , wäre das Ergebni s weitaus befriedigende r gewesen. Di e 
Konzentratio n auf englische Tite l ist übrigen s kontraproduktiv . Di e (ehe r weni-
gen) englischen Tite l zum Them a sind oft ältere n Datum s un d dem Fachman n hin -
länglich bekannt ; wichtiger wäre es, das englischsprachig e Publiku m mit der tsche -
chische n un d deutsche n Literatu r vertrau t zu machen . Fudg e ha t zwar neu n eigene 
Studie n aufgelistet, von Františe k Smahe l aber nu r zwölf un d von Ferdinan d Seibt 
nu r dre i Publikationen , wie weiters auch wichtige Tite l von Pet r Čornej , Ivan 
Hlaváček , Jiř í Kejř ode r Jiří Spěváček im Verzeichni s fehlen . Schließlic h wäre auch 

Art der Handschriftenzitatio n ausgekomme n sind und daß zweitens das Studiu m von 
Texten und Abbildungen in einer so großen Anzahl von Handschrifte n auch ein Fachman n 
nur in langwieriger Arbeit bewältigen kann . Alles in allem will ich selbstverständlic h nich t 
kritisieren , daß es Verweise auf Texte gibt, die nich t gelesen wurden . Hierbe i ist aber gewiß 
die Nennun g einer Editio n sinnvoller als die der Handschrift . 
Als Verweis wird dazu nich t ein verfassungsgeschichtliche s Werk, sonder n nur Spinka , 
Matthew : John Hus . A Biography. Princeto n 1968, angegeben. Ähnlich wird (S. 7, Anm. 6) 
zum Formierungsproze ß der böhmische n Ländergrupp e im Spätmittelalte r nur auf 
H e y m a n n , Frederic k G. : The Hussit e Revolutio n and the Germa n Peasants ' War. Medie -
valia et Humanistic a NS 1 (1970), 141-159, verwiesen. Auch an andere n Stellen werden 
nich t die Referenzwerk e geboten : „An excellent overview of the historica l context " zur 
Hussitische n Revolutio n (S. 5, Anm. 1) bietet heutzutag e nich t mehr Seibt im Handbuc h 
der Geschicht e der böhmische n Lände r 1 (1967), sonder n Smahe l in seiner „Hussitische n 
Revolution" . Zu den Schlachte n am Vítkov und bei Lipany sind die Arbeiten von Pet r 
Čorne j von 1985-1992 zu rezipieren usw. 
Die gültige Editio n ist Fonte s rerum Bohemicaru m VIII . Hrsg. von Václav N o v o t n ý . 
Prah a 1932, 228-230. 
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beim Register meh r Aufmerksamkei t wünschenswer t gewesen, den n die Nennunge n 
erfolgen nich t nac h einem einheitliche n System, so etwa bei den in verschiedene n 
Sprache n angeführte n Personennamen , wozu noc h viele Flüchtigkeitsfehle r treten. 41 

Daz u kommt , daß die Fehle r bei der Schreibun g tschechische r Wörte r über das 
vertretbar e Ma ß hinausgehen . 

Was bleibt unte r dem Strich ? De r Leser merk t schnell , daß Fudg e unte r vielfälti-
gen Aspekten sein Them a zu durchleuchte n versuch t un d durchau s anregen d Pro -
bleme von „Kommunikation" , „Schriftlichkeit " un d „hussitische r Mythos " thema -
tisiert . Seine Darstellun g zeugt von Begeisterun g an der Arbeit, verliert sich aber bis-
weilen am Künstlich-Dramatischen . An Fudge s hochgeschraubte r Sprach e wird 
nich t jeder seine Freud e haben . Da s Buch ist in mehrerle i Hinsich t eine ungenutzt e 
Gelegenheit : Wirklich Neue s wird wenig geboten . Weder ist ein neue s Standardwer k 
noc h wenigstens eine solide Synthes e der bisherigen Forschun g entstanden , die 
einem englischsprachige n Publiku m das Them a der Hussitische n Revolutio n nahe -
bringen könnte , Ein mit der Materi e vertraute r Leser wird sich über die vielen Fehle r 
ärgern . De r Fehle r sind nämlic h zu viele, un d sie schmeichel n weder dem Auto r 
noc h den Herausgeber n un d dem Verlag, der nich t die nötig e Aufmerksamkei t dar -
gebrach t hat . Di e Verantwortun g für dieses Scheiter n liegt nich t allein beim Autor . 
Wer sich auf ein solch schwieriges Terrai n begibt (ode r dorthi n geschickt wird) , 
brauch t die Unterstützun g der Fachleute . Im Fall e von „Magnificen t Ride " ist kaum 
anzunehmen , daß das Buch von einem tschechische n Hussitologe n vor der Druck -
legung durchgesehe n wurde , worau f Fudge s Betreue r hätte(n ) hinwirke n müssen . 
Fudg e ha t sein Werk mit einem Zita t selbst eingegrenzt . 

We are dwarfs Standin g on the Shoulder s of giants, so tha t althoug h we perceive man y more 
things than they, it is not  because our vision is more piercin g or our stature higher, but 
because we are carried and elevated to their gigantic stature . Bernar d of Chartre s [...] used to 
say these words to his student s [...] They apply well to my study of Hussit e history (S. IX). 

Auch auf den Schulter n der Große n ist es schwierig, nu r dere n Weitblick un d 
Größe , geschweige den n meh r zu erreichen . 

Zu den tschechische n Name n (Jan Žižka, Mikuláš of Pelhřimov , Pet r of Zate c usw.) kom-
men „Mischformen " wie Pete r Payne-Engli š oder Ulric h of Znojmo . Weiters findet man 
John Calvin oder John of Ragusa, aber eben auch Juan Palomar , oder Václav IV und Henr y 
VII oder King John [von Luxemburg] . 



SPÄT E G L O S S E N ZU R 
T S C H E C H I S C H - D E U T S C H E N FRAG E 

Von Josef Polisenský 

De r Pilsne r Professo r für Geschicht e Fran k Boldt sammel t persönlich e Erinne -
runge n von Tscheche n un d Deutsche n aus den Jahre n 1938-1945 un d präsentier t sie 
gelegentlich im Rundfunk . Da s ist ein lobenswerte s Unterfangen . Doc h die Be-
schränkun g auf diesen Zeitrau m un d die Konzentratio n auf Menschen , die den 
Holocaus t erlebt haben , mu ß einen aus Mähre n stammende n tschechische n Histo -
riker, der zwei Weltkriege un d ungefäh r sechs unterschiedlich e Regime , davon zwei 
terroristische , überleb t hat , zu einigen autobiographische n Anmerkunge n provo -
zieren . 

Di e Erfahrunge n unsere r Famili e könnt e ma n in eine r knappe n Darstellun g der 
Schicksal e von dreie n meine r Vettern zusammenfassen . De r eine von ihnen , Leo -
pold , kam als Mitglied einer illegalen Gruppierun g in ein nationalsozialistische s 
Konzentrationslage r un d wurde in Breslau hingerichtet . Mei n Adoptivvette r Kon -
rad , der seit seiner Kindhei t kran k war, wurde dennoc h 1944 in den Volkssturm ein-
gezogen un d starb noc h währen d der Ausbildun g im Brünne r Militärlazarett . De r 
dritte , Zdeněk , wurde in den fünfziger Jahre n vermutlic h von tschechoslowakische n 
ode r sowjetischen Grenzsoldate n erschossen , als er versuchte , schwimmen d die Do -
nau in Richtun g Österreic h zu überqueren . Von den dre i Vettern meine r Fra u ha t 
keine r den Zweite n Weltkrieg überlebt , un d ihre Kusine , dere n Man n in Auschwitz 
um s Leben kam, konnt e mit ihre n beiden Kinder n nu r deshalb überleben , weil sie 
für den Fal l ihre r Verhaftun g für sich un d die Kinde r Gif t bereitgelegt hatte . Schul d 
an all diesen Tragödie n hatte n nich t die Tscheche n ode r Slowaken , Sowjetrussen 
ode r Deutschen , sonder n die terroristische n Regime , die ein halbes Jahrhunder t hin -
durc h dunkl e Schatte n auf die Schicksal e von Millione n Mensche n warfen. 

So weit die Matrikel n der mährische n Landpfarre n zurückreichen , waren mein e 
Vorfahren väterlicher - wie mütterlicherseit s tschechisc h sprechend e Mähre r gewe-
sen. Diejenige n von ihnen , die zur Armee mußte n ode r als Geselle n auf Wander -
schaft gingen, habe n zweifellos Deutsc h gelernt . Währen d sich in Böhme n der Pro -
zeß der tschechische n nationale n Emanzipatio n bereit s seit den sechziger Jahre n des 
19. Jahrhundert s kristallisierte , setzte er in Mähre n erst in den neunzige r Jahre n ein. 
Mei n Großvate r Kare l Liška war Weber gewesen. Er hatt e sich durc h Schulunge n 
Fertigkeite n angeeignet , die es ihm erlaubten , Meiste r der praktische n Ausbildun g an 
der Fachschul e für Weberei im nordostböhmische n Starkstad t (Stárkov ) zu werden . 
D a es dor t keine tschechisch e Schul e gab, besuchte n seine Kinde r deutsch e Schule n 
un d mußte n ihre Tschechischkenntniss e später , als die Famili e nac h Mähre n zurück -
kam, aufholen . Sie sind zurückgekehrt , weil Großvate r die tschechische n Schüle r 
an der deutsche n Schul e die „Beseda " tanze n gelehrt hatte . 
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Von seinen Kinder n hatt e mein Onke l Konra d nich t nu r Tschechisc h gelernt , son-
der n war auch zum „Sokol " gegangen. Dan n kam er aber zur österreichische n 
Armee , heiratet e späte r in Znai m (Znojmo ) eine deutsc h sprechend e Mähreri n un d 
lebte fortan unte r den dortige n Gärtner n un d Winzern . Er hatt e Verständni s für die 
Klagen seiner deutsche n Mitbürger , die Minderheitenrecht e einforderten . Ic h bin 
nich t sicher , ob es wahr ist, daß sich mein e Elter n in Wien kennengelern t haben , als 
mein Vater in seiner feschen Feldjägerunifor m in Schönbrun n Wache stand , aber 
Tatsach e ist, daß beide sowohl Tschechisc h als auch Deutsc h sprachen , daß sie Wien 
nich t als „Ausland " betrachteten , daß sie aber auch nie darübe r nachdachten , daß sie 
etwa nich t Tscheche n sein könnten . 

I n der Erste n Republi k entschiede n die lokalen un d die Kreisschulämte r darüber , 
wie der Fremdsprachenunterrich t an den Schule n aussehen sollte. Ic h hatt e Pech , 
den n ich wechselt e von einer Schule , in der Deutsc h ab der fünften Klasse unter -
richte t wurde , auf eine andere , in der die Kinde r schon ab dem vierten Schuljah r 
Deutsc h lernten . Dan k der Fürsorg e meine r Mutte r konnt e ich den Rückstan d aber 
innerhal b weniger Monat e aufholen . Dabe i halfen mir auch mein e Reisen nac h 
Brun n (Brno ) un d Znaim , wo ich Theatervorstellunge n besuchte , in dene n Wiener 
Schauspiele r wie Paul a Wessely, die Brüde r Hörbiger , Willi Fors t un d ander e meh r 
auftraten . In Znai m hielt mir Tant e Mitz i ein Mädche n als Vorbild vor Augen, das 
mir sehr gefiel, das mir aber gleichzeiti g auf die Nerve n ging, weil es genauso gut 
Tschechisc h sprach wie Deutsch . Auf der Mittelschul e fand ich nicht s dabei , daß dor t 
Knabe n aus tschechische n un d deutschen , aus christlichen , atheistische n un d jüdi-
schen Familie n nebeneinandersaßen . Di e pathetisch e Ermahnun g unsere s Deutsch -
lehrer s Dr . Černík , un s das Datu m des 31. Janua r 1933 gut zu merken , weil dieser 
Tag der Anfang vom End e der deutsche n Kultu r sei, verstande n wir nicht . Ic h las 
damal s Wiener un d Berline r Magazine , die mir die Mutte r eines deutsche n Schul -
kamerade n lieh, un d ich hatt e ein einziges deutsche s Buch ganz durchgelesen . Da s 
waren die Kriegserinnerunge n des Marinekapitän s Niemöller , der im Erste n Welt-
krieg Kommandan t eines U-Boot s gewesen war un d der späte r als Pasto r Niemöller , 
Kämpfe r für den Friede n in der Welt, viel bekannte r wurde . 

In Pra g an der Universitä t hatt e ich sowohl tschechisch e als auch deutsch e 
Freunde , un d aus Wißbegierde hört e ich nich t nu r die Vorlesungen meine r tschechi -
schen Lehrer , vor allem des Anglisten Mathesiu s un d des Historiker s Susta, sonder n 
besucht e auch Vorlesungen einiger Historike r an der Philosophische n Fakultä t der 
deutsche n Universität . Interessan t fand ich die Professore n Ernstberger , Pirchal , 
Wostry, Pfitzne r un d vor allem Eduar d Winter . Flüchti g begegnete ich Angehörige n 
der deutsche n Oppositio n gegen Hitle r un d beteiligte mic h Mitt e der dreißige r Jahr e 
an der Organisatio n eine r Soiree der deutsche n Poesi e im Vortragssaal der Prage r 
Stadtbibliothek , der überfüll t war. 

I m Somme r 1938 erhiel t ich ein Stipendiu m für den Besuch der Sommerschul e 
für international e Beziehunge n in Genf , wo ich mein e Quelle n zur Geschicht e der 
Friedensbemühungen , besonder s auch zum Program m der geplante n Wieder-
belebun g der Heilige n Allianz un d zur Sicherun g von Friede n un d Sicherhei t in 
Europ a angesicht s der türkische n Bedrohun g vervollständigen wollte. Im Somme r 
1938 stand die Tschechoslowake i im Mittelpunk t des allgemeine n Interesses , so daß 
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ich mir als einziger Teilnehme r aus der ČSR mindesten s zweimal pro Woch e auf 
irgendwelche n Diskussionsveranstaltunge n Wortgefecht e mit Kollegen un d Geg -
ner n vom „Sudetendeutsche n studentische n Pressedienst " ode r vom „Collegiu m 
Hungaricum " zu liefern hatte . Im großen un d ganzen verstande n wir un s gut, scho n 
weil ich prinzipiel l mit Minderheite n sympathisierte . In den Diskussione n verwies 
ich auf die historisch e Entwicklun g Mitteleuropa s un d verglich die Stellun g der 
deutsche n un d der magyarische n Minderhei t bei un s mi t der Situatio n in andere n 
Ländern , beispielsweise in Dänemark , Polen , Rumänie n ode r Italien . End e August 
macht e ich mic h auf den Heimweg , den n ich wußte , daß eine Krise bevorstand , un d 
da wollte ich bei meine n Leute n sein. Unterweg s sollte ich noc h das Archiv in 
Münche n besuchen , aber die Stimmun g war bereit s so angespannt , daß ich es lieber 
bleiben ließ. 

Nac h „München " verschwande n die deutsche n Kommilitone n unte r den Hörer n 
der Staatliche n Archivschule , un d am 17. Novembe r 1939 wurde ich zusamme n mit 
andere n Kommilitone n im Studentenwohnhei m auf der Letn á verhafte t un d nac h 
Ruzyn ě gebracht . U m das Konzentrationslage r kam ich nu r deshalb herum , weil 
ich einen tschechisch-deutsche n Ausweis vorlegen konnte , der Staatsbedienstet e zu 
Fahrpreisermäßigunge n bei der Eisenbah n berechtigte . In Ruzyn ě kam ich mit eine r 
Kopfverletzun g un d eine r Gehirnerschütterun g an. Aber das war nich t die erste 
Erfahrun g dieser Art. Im Herbs t 1934 hatt e ich von tschechische n nationa l gesinn-
ten Studente n Schläge auf den Kop f bekommen , als ich an eine r Demonstratio n 
gegen den Insignienstrei t teilnahm . Am Anfang meine r Erfahrunge n aus der Be-
satzungszei t stand die Warnung , die mir Professo r Mathesiu s am 15. Mär z 1939 gab, 
daß ich auf lange Zei t hinau s weder tags noc h nacht s sicher sein würde , un d an dere n 
End e die Ermahnun g Professo r Šustas vom 25. April 1945, ich solle mit meine n 
Altersgenossen dafür sorgen, das Nivea u der Prage r historische n Schul e zu halten . 
Als Historike r hatt e ich nie dara n gezweifelt, daß das nationalsozialistisch e Deutsch -
land besiegt würde . 

Als ich aus Ruzyn ě herauskam , besaß ich nur , was ich am Leib trug, alles ander e 
war seinerzei t im Studentenwohnhei m zurückgeblieben . Ni e habe ich auch nu r im 
Trau m dara n gedacht , daß mir jeman d all die Verluste an Ha b un d Gu t un d an Zei t 
ersetze n sollte. Di e schweren Jahr e habe ich dan k eine r großen Portio n Glüc k über -
standen . Mei n Vater war 1942 gestorben , als er erfahre n hatte , daß unser e guten 
tschechische n Nachbar n ihn scho n wieder angezeigt hatten , weil er in einem Ver-
steck Waffen verwahrte . Zu m Glüc k wurde n diese Denunziatione n vom Bürger-
meiste r un d Polizeikommandante n unsere s Dorfe s abgefangen . Di e Waffen hatt e 
mein Vater, der Förste r war, zusamme n mit dem armseligen Familienschat z an gol-
dene n österreichische n Zweikronenmünze n un d eine r Handvol l Schmuc k irgendwo 
im Wald in hohle n Baumstümpfe n vergraben . Mein e Mutte r wurde vor dem 9. Ma i 
1945 mehrmal s angezeigt , daß sie einen deutsche n Deserteu r von der Wehrmacht , 
un d nac h diesem Datum , daß sie einen Deutsche n versteckt halte . Ich selbst habe 
nac h dem 9. Ma i 1945, nachde m ich all die Schrecke n gesehen hatte , die sich in den 
Straße n Prags abspielten , aufgehört , stolz darau f zu sein, daß ich ein Tschech e bin . 

1946 hielt ich in Londo n Vorträge über die Geschicht e der Tschechoslowake i un d 
schrieb , daß die Wunden , die Tscheche n un d Deutsch e einande r geschlagen hätten , 
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gegenwärtig das Zusammenleben beider Völker erschwerten. Auf Aufforderung der 
Redaktion strich ich aus meinem Text einen einzigen Satz, nämlich, daß die Ver-
treibung der deutschen Bevölkerung Hunderttausende Tragödien auf beiden Seiten 
ausgelöst hätte. Es ist nicht wahr, daß die Beziehungen zwischen Tschechen und 
Deutschen abgerissen wären. In einem mährischen Dorf ist Herr Trompisch geblie-
ben, ein Metzger und Philanthrop, der vielen Menschen half, nicht zu verhungern. 
In demselben Dorf wird eine Gasse bis heute nach dem deutschen Schustermeister 
„Weber-Straße" genannt. Der deutsche Knabe Jürgen, den einer meiner Freunde 
adoptiert hatte, verwandelte sich in den tschechischen Jungen Jirka Suchý; er war 
zweimal nach Sachsen abgeschoben worden und ist zweimal zurückgekehrt. Die 
Tochter einer gemischten Familie blieb allein, nachdem ihre „nicht-arische" Mutter 
gestorben war, weil kein Krankenhaus sie hatte aufnehmen wollen, und nachdem ihr 
deutscher Vater vertrieben worden war. Alle Hausbewohner kümmerten sich dann 
gemeinschaftlich um sie. Im Zuge der Vertreibung verschwand auch mein Onkel 
Konrad, der nach dem Ausscheiden aus der Armee bei der Znaimer Sparkasse ge-
arbeitet hatte. Er geriet über seine Mitgliedschaft in der deutschen Christlich-sozia-
len Partei in die Sudetendeutsche Partei und fand sich schließlich als Mitglied der 
NSDAP wieder. 1942 kam er zur Beerdigung meines Vaters und war entsetzt, als er 
hörte, was es mit den Konzentrationslagern auf sich hatte. Als er sich am Bahnhof 
von mir verabschiedete, schwor er mir, daß der „Führer" von all dem sicher nichts 
wisse. Tante Mitzi haben wir später mit Hilfe des Roten Kreuzes in Hanau wieder-
gefunden und blieben mit ihr bis zu ihrem Tod in Verbindung. 

Es ist nicht wahr, daß in den folgenden Jahrzehnten der zumindest kollegiale 
Zusammenhalt zwischen tschechischen und deutschen Historikern aufgehört hätte 
zu existieren. Mit den jüngeren österreichischen Kollegen haben wir schon im Jahr 
1948 Kontakte angeknüpft, auf einem Seminar über amerikanische Studien in Salz-
burg. Professor Ernstberger versuchten wir die Materialien zu seinem Buch über den 
Bankier Wallensteins, Jan de Witte, nachzuschicken. Der Assistent am Historischen 
Seminar der deutschen Universität, den wir im Mai 1945 in seinem Arbeitszimmer 
im Palais Kinsky antrafen und zur Kaserne begleitet haben, dankte uns später dafür, 
daß wir ihm damit vermutlich das Leben gerettet hätten. Da war er schon Professor 
in Leipzig, und mit der Leipziger Universität wie auch mit allen anderen ostdeut-
schen Universitäten pflegten wir seit der Mitte der fünfziger Jahre kontinuierliche 
Beziehungen. Einige Jahre hindurch arbeitete die Historikerkommission der Tsche-
choslowakei und der DDR, die sich solange um Zusammenarbeit bemühte, bis ihr 
das aus politischen Gründen von beiden Seiten verboten wurde. Damals besuchte ich 
Archive und Bibliotheken in Ostdeutschland und beschrieb die dort verwahrten 
Bohemica; für die deutschen Kollegen veröffentlichte ich Berichte über Quellen 
zur deutschen und österreichischen Geschichte in der Tschechoslowakei. Ab 1956 
wurde es möglich, von Zeit zu Zeit eine gemeinsame Tagung über hussitische The-
men, über Comenius oder dergleichen zu veranstalten. 

In dieser Zeit setzten auch Reisen österreichischer Historiker nach Prag ein, orga-
nisiert von Richard Georg Plaschka und Günther Hamann. Ende der fünfziger Jahre 
wurde ich als „Neopositivist" von diesen Kontakten ausgeschlossen, aber in den 
sechziger Jahren meldeten sich alte Bekannte wieder, beide Lembergs, die Momm-
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sens, Volker Press, Golo Mann und andere mehr. Mitte der sechziger Jahre notierte 
Monika Drottnerová, daß ich im Seminar verkündet hätte, Geschichte sei nur dann 
eine Wissenschaft, wenn sie zur besseren Einsicht führe und Möglichkeiten zur 
Kooperation und Koexistenz von Menschen verschiedener Nationalitäten, Sprachen 
und Religionen eröffne. In der Mitte der sechziger Jahre lernte ich auch ein Dutzend 
westdeutscher Universitäten kennen. In Heidelberg wurde über mich geschrieben, 
ich sei ein Don Quijote, der gegen Mythen und Legenden ankämpfe. Andere deut-
sche Kollegen waren weniger liebenswürdig und bezeichneten mich als den „letzten 
Austromarxisten" oder einen „verkappten Sudetendeutschen". Nach dem traurigen 
Ende des Prager Frühlings mußte ich den Lehrstuhl für allgemeine Geschichte ver-
lassen und arbeitete dann bis zur Revolution von 1989 am „Zentrum für ibero-
amerikanische" Geschichte. Als ich in die „Österreichische Akademie der Wissen-
schaften" gewählt wurde oder als ich den „Gindely-Preis" erhielt, konnte ich nur 
unter dem Vorwand einer erfundenen Beerdigung für drei Tage nach Wien reisen. 
Das ging auch ohne Zustimmung der Parteiorgane, und der Beamte im Paßdezernat 
gab mir den Rat mit auf den Weg, eine schwarze Krawatte und schwarze Schuhe ein-
zupacken. Nach dem Umsturz im November 1989 fand ich mich irgendwie wieder 
von den tschechisch-deutschen Kontakten ausgeschlossen. Ich drängte mich da-
mals und dränge mich auch heute nicht in Kommissionen, vor allem deshalb nicht, 
da ihnen Leute angehören, die nach Deutschland reisten, als ich das nicht durfte. 

Wenn ich meine Glossen mit einem Rat abschließen soll, so will ich nur daran 
erinnern, daß die Studenten der Prager Universität zu Beginn des statistischen Zeit-
alters nach ihrer Muttersprache als „bohémi", „germani" und als „Utraquisten" klas-
sifiziert wurden. Noch im Jahr 1815 meinte Professor Woltmann, daß in Böhmen 
eine einheitliche politische Nation mit zwei Sprachen entstehen könne. Aber das 
verzerrte Bild der politischen Bestrebungen des Jahres 1848 in Böhmen mündete in 
eine Trennung beider Nationalitäten. Die Militärstatistiker zählten später die slawi-
schen Böhmen und die deutsch sprechenden Böhmen, doch der Terminus 
„Deutschböhmen" hatte dann schon eine ganz andere Bedeutung. Die Historiker 
bevorzugten ab den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Begriff „die 
Deutschen in Böhmen" bzw. „die Deutschen in Mähren". Das hielt sich bis zum 
Umbruch der Jahre 1937/38, als die deutschen bürgerlichen Parteien von der 
Sudetendeutschen Partei verschlungen wurden, die 1933 parallel zur NSDAP ent-
standen war. Das ist der Grund dafür, daß die Tschechen die Bezeichnung „Sudeten-
deutsche" nicht mögen. Vielleicht wäre es gut, wenn die deutsche Seite den alten 
Begriff „Deutschböhmen" wiederaufgreifen würde. Aber das ist ein Rat, der ohne-
hin nicht gehört wird. 

Übersetzt von Michaela M a r e k 



H O M M A G E A N V I L É M F L U S S E R 

Von Andreas Strahl 

Das Neu e ist entsetzlich . Nicht , weil es so ist und nich t anders , sonder n 
weil es neu ist.1 

Das tschechisch e Gerich t svíčková (Lendenbraten ) erweckt in mir 
schwer zu analysierend e Gefühle , denen das deutsch e Wort „Heimweh " 
gerecht wird. De r Heimatverlus t lüftet dieses Geheimnis , bringt frische 
Luft in diesen gemütliche n Duns t und erweist ihn als das, was er ist: der 
Sitz der meisten (vielleicht sogar aller) Vorurteile -  jener Urteile , die vor 
allen bewußten Urteile n getroffen werden. 2 

Vilém Flusser , brasilianische r Kommunikationsphilosoph , in Pra g geborene r un d 
aufgewachsene r medientheoretische r Vordenke r der Nachgeschicht e un d deutsch -
sprachige r Schriftsteller , ha t im deutschsprachige n Rau m seit seiner Rückkeh r aus 
Brasilien nac h Europ a 1972 langsam aber stetig an Bekannthei t un d Einflu ß gewon-
nen . Nac h seinem tödliche n Unfal l in Westböhme n 1991 ist er auch in der Tsche -
chische n Republi k entdeck t worden ; in Deutschlan d ist das Interess e an seinem 
Werk seithe r noc h meh r gewachsen . 

Weil Flusse r davon ausging, daß die in eine r Gesellschaf t vorherrschend e Kom -
munikationsweis e die gesamte Beschaffenhei t dieser Gesellschaf t prägt , galt eine 
Vielzahl seiner brillante n phänomenologische n Analysen den Auswirkungen ver-
schiedene r Kommunikationsstrukture n auf unse r Handeln . Deshal b wird Flusse r bis 
heut e weithin lediglich als Medientheoretike r rezipiert . Di e andere n Aspekte seines 
überau s vielseitigen un d reiche n Denken s un d Schreiben s rücke n erst allmählic h in 
den Mittelpunk t des Interesse s un d der Auseinandersetzun g mit seinem Werk. 

De r verengte Blick auf die medientheoretische n un d -kritische n Schrifte n Flusser s 
erklär t den größte n Teil der Verunsicherung , mit der die intellektuell e -  un d ins-
besonder e die akademisch e -  Öffentlichkei t auf Flusser s provokant e These n rea-
gierte: Mi t dem Siegeszug der elektronische n Medie n gehen zugleich großartig e 
Chance n un d ernsthaft e Bedrohunge n einher . Währen d ander e Theoretike r sich auf 
die Seite dere r stellen , die in diesen Medie n den Schlüssel zur menschliche n 
Befreiun g sehen , klagen ander e über den kulturelle n Verfall un d über eine beispiel-
lose Unterjochun g des menschliche n Geiste s durc h Fernsehen , Video, Internet . 
Flusser s Fähigkeit , die Ambivalenz der gegenwärtigen kommunikationstechnische n 
Entwicklun g genaue r un d tiefer zu sehen , ohn e ihre Widersprüchlichkei t ideologi-
schen Parole n zu opfern , unterscheide t ihn von den meiste n Protagoniste n medien -
theoretische r Debatten . 

Flusser , Vilém: Zurück . In : Nachgeschichten . Essays, Vorträge, Glossen . Düsseldor f 
1990, 165-171, hier 168. 
Ders. : Bodenlos . Eine philosophisch e Autobiographie . Düsseldorf-Benshei m 1992, 250. 
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In seinen Essays und Büchern über zahlreiche Themen aus Kunst, Technik, 
Wissenschaft, Religion und Philosophie systematisierte Flusser in groben Umrissen 
die wesentlichen Epochen der bisherigen menschlichen Entwicklung. Danach war 
„Geschichte" im philosophischen Sinn, als Idee chronologisch sozialen Fort-
schreitens, ein zeitlich begrenzter Abschnitt, der einen Anfang und ein Ende hat, 
und dem andere Phasen vorangehen und folgen. Die Geschichte ist ein Produkt der 
Schrift, des linearen Reihens von Buchstaben und Ereignissen. Vor der Erfindung 
der Schrift war Geschichte undenkbar. Das Neue wurde nicht aus dem Alten abge-
leitet. Das Denken war nicht kausal. Der Hahn krähte und die Sonne ging auf. Der 
Übergang vom magischen zum historischen Denken erfolgte vor so langer Zeit, daß 
uns nun Geschichte als selbstverständlich erscheint, obwohl auch heute noch Reste 
magischen Denkens gegenwärtig sind. 

Flusser war überzeugt, daß wir uns heute in einer Übergangszeit zwischen 
Geschichte und Nachgeschichte befinden. Das lineare Denken, das auf der Schrift 
basiert und wesentliche Voraussetzung des Konzepts „Geschichte" ist, ist im Begriff, 
von einer neuen Denkweise an Bedeutung übertroffen zu werden, die viel komple-
xer, mehrdimensional und visuell ist, sich des Algorithmus als Code bedient und von 
strukturell-kybernetischen Modellen, Systemtheorie und Chaostheorie inspiriert ist. 
Wie das Bild der vorgeschichtlichen Epoche als zentralem Code entspricht, und die 
Schrift der geschichtlichen, so entspricht der numerische Code (und seine Visua-
lisierung als „technisches Bild") der beginnenden nachgeschichtlichen Periode. 
Digital kalkulierte und komputierte Information prägt den Charakter der kommen-
den Zeit ebenso wie die Schrift, von der Bibel bis „Ulysses", den des historischen 
Denkens und Fühlens. 

In seinen Texten begründete Flusser diese Analyse, beschrieb den sich vollziehen-
den Paradigmenwechsel und stellte sich die schwierige Aufgabe, sich nachgeschicht-
liche Lebensformen und Gesellschaften vorzustellen. Zu diesem Zweck entwickelte 
er eigens ein neues literarisches Genre, in dem wissenschaftliche Abhandlung, 
journalistischer Essay und literarische Erzählung zusammenfallen: philosophische 
„Szenen". 

Natürlich, so argumentierte Flusser, wird das historische Denken nicht ganz ver-
schwinden. Höchstwahrscheinlich wird es neben dem Neuartigen weiterbestehen, 
so wie archaische Fragmente des magischen, vorgeschichtlichen Denkens während 
der geschichtlichen Epoche. Weder wird sich das nachgeschichtliche, komputierend-
visuelle Denken schlagartig durchsetzen, noch wird das geschichtliche von einem 
Tag auf den anderen verschwinden. Es wird Generationen dauern, bis die neuen 
Denk- und Verhaltensweisen Alltag und Bewußtsein der Bevölkerungsmehrheit 
erreicht haben werden. Intellektuelle und vor allem die neuen technischen Eliten 
jedoch bedienen sich bereits der neuen Codes. Zaghafte Versuche zeichnen sich ab, 
aus dem Paradigmenwechsel Konsequenzen zu ziehen und anders als bisher zu 
philosophieren, zu leben und Kunst herzustellen. 

In einer Weiterentwicklung der Existenzanalyse betont Flusser die utopischen, 
uneingelösten Momente der Menschwerdung: In freier Entscheidung, verantwort-
lich nur meinen Dialogpartnern, projiziere ich mich selbst. Menschwerdung bedeu-
tet Empörung aus der Erniedrigung des Subjekts hinauf und voran zum Projekt. 
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Flusser glaubte, daß im Projizieren und Programmieren im weitesten Sinne mensch-
liche Kreativität auf sowohl schöne als auch schreckliche Weise verwirklicht werde. 
Zugleich war er überzeugt, daß die neuen Technologien zu einem Bruch mit den 
humanistischen Traditionen der Vergangenheit und mit den auf ihnen basierenden 
Formen von Subjektivität führen würden. Der traditionelle Humanismus habe sich 
als unfähig erwiesen, Unterdrückung und die Katastrophen der Geschichte zu ver-
hindern. In einer Art „neuem Humanismus" dagegen sah Flusser ein Hoffnungs-
szenario, das er der Bedrohung durch allmächtige Apparat-Operator-Komplexe ent-
gegenstellte: Seine Voraussetzungen sind die radikale Infragestellung historischer 
und moderner Denkkategorien und die technische Implementierung dialogfähiger 
Kommunikationsmedien; sein Ziel ist die konsequente Realisierung der Bestim-
mung des Menschen zur ästhetischen Kontemplation und zum philosophischen 
Theoretisieren, zum Feiern und Spielen. Entweder werden künftig dialogisierende 
Menschen Apparate programmieren, oder Apparate und deren Funktionäre werden 
diskursiv Menschen programmieren. 

Flusser hatte die Eigenart, in seinen Texten nur äußerst selten explizit auf andere 
Autoren Bezug zu nehmen. Zumindest einige wenige Einflüsse auf Flussers Philo-
sophieren möchte ich hier jedoch in aller Kürze ansprechen: Da ist zum einen der 
Philosoph Edmund Husserl, wie Flusser aus einer jüdisch-tschechisch-deutschen 
Familie stammend. Flusser übernahm Husserls Methode der phänomenologischen 
Reduktion, des Ausklammerns festlegender Vor-Urteile, als Technik, die Dinge in 
ihrem Wesen zu sehen. Am deutlichsten wird die Verbundenheit Flussers mit der 
Phänomenologie Husserlscher Prägung in seinem Buch: „Gesten. Versuch einer 
Phänomenologie"3. Neben Husserl hatte der Philosoph und Religionswissen-
schaftler Martin Buber starken Einfluß auf Flusser. Sein - theologisches - Konzept 
vom „dialogischen Leben", vom „Mittlertum des Du aller Wesen",4 vom Dialog mit 
dem anderen als einzigem Weg zu Gott, kehrt bei Flusser in säkularisierter Form 
wieder, als „Erlebnis des Heiligen im Menschen"5: „Instead of the individual man 
being the supreme value, it is now the dialogue between men that becomes the supre-
me value, or what Martin Buber, whose thought was profoundly influenced by 
Husserl, called the ,dialogical life' [das dialogische Leben]."6 

Der 1996 verstorbene amerikanische Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn hat-
te mit dem von ihm vorgeschlagenen Modell zur Ablösung wissenschaftlicher Para-
digmata ebenfalls erheblichen Einfluß auf Flusser, speziell auf dessen Ausarbeitung 
einer - extrem raffenden - Kulturgeschichte der Menschheit anhand von Paradig-
menwechseln im Bereich ihrer medialen Codes. Kuhns These vom Paradigmen-
wechsel als einem Vorgang, in dem die Quantität bestehender Probleme mit einem 
alten Modell in die Qualität eines neuen umschlägt, diente Flusser wiederholt zur 
Beschreibung der technischen Revolutionen, die durch die Schaffung neuer Codes 

Ders.: Gesten. Versuch einer Phänomenologie. Düsseldorf-Bensheim 1991. 
4 Buber, Martin: Ich und Du. Stuttgart 1995, 71. 

Flusser , Vilém: Jude sein. Essays, Briefe, Fiktionen. Mannheim 1995, 86. 
Ders.: On Edmund Husserl. In: Review of the Society of Czechoslovak Jews. Hrsg. v. 
Lewis Weiner. Bd. 1. New York 1987, 91-100, hier 99. 
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zu neuen Formen menschlichen Bewußtseins geführt haben und so zugleich Ursache 
und Gegenstand der Menschheitsgeschichte wurden: 
Wie ursprünglich das sich aufs Alphabet stützende Denken gegen Magie und Mythos (gegen 
Bilderdenken) engagiert war, so ist das sich auf digitale Codes stützende gegen prozessuelle, 
„fortschrittliche" Ideologien engagiert, um sie durch strukturelle, systemanalytische, kyberne-
tische Denkweisen zu ersetzen. [...] Nicht mehr dialektisch ist dies zu fassen, sondern eher 
mit dem Kuhnschen Begriff „Paradigma": kein Synthetisieren von Gegensätzen, vielmehr ein 
plötzlicher und zuvor unvorstellbarer Sprung von einer Ebene auf eine andere. 

Auch Gedanken Ludwig Wittgensteins, besonders aus dessen „Tractatus logico-
philosophicus", sind in Flussers Schriften erkennbar: Real sind nicht die Dinge, son-
dern ihre Relationen; nicht die Menschen sondern ihre Dialoge. An diesem Punkt 
geht Flusser weiter als die in mancher Hinsicht ähnlichen Überlegungen Jean 
Baudrillards, dessen Simulationstheorie ja stillschweigend ein Reales voraussetzt, das 
simuliert werden kann. 

Das Ich ist ein Knoten in einem Beziehungsfeld. Der herkömmlichen Vorstellung 
von einer Welt, die aus „harten" Objekten und Subjekten besteht, stellt Flusser ein 
Konzept gegenüber, das die Relationen selbst als das Konkrete begreift und die Men-
schen als abstrakte Interpolationen, als Verdichtungen in Interaktions- und Mög-
lichkeitsfeldern. In seiner zugleich synkretistischen und originellen Art verbindet 
Flusser Husserl, Buber und Wittgenstein mit zeitgenössischen naturwissenschaft-
lichen Theoremen zu einer einzigartigen, nachgeschichtlichen Kommunikations-
philosophie. 

Die größte Seelenverwandtschaft empfand Flusser jedoch gegenüber Franz Kafka, 
dem leidensbereiten Kläger gegen das Bestehende und Propheten gleichzeitiger Ein-
sicht in die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens: 
Kafka schreibt die Sprache Prags, die ein Hochdeutsch sui generis darstellt. [...] Die Pra-
ger Sprache schwingt zwischen dem Pol pedantischer Künstlichkeit (geschichtlich in der öster-
reichisch-ungarischen Administration verkörpert) und dem Pol lächerlichen Sprachgemischs 
(geschichtlich z. B. in dem tschechischen, halbgermanisierten Unteroffizier Schwejk verkör-
pert). [...] Die Überholung dieser Spannung führt zu der hämischen Ironie, die wir in der 
Regel Kafkas Ironie nennen. Obwohl diese Ironie typisch für das Prager deutsche Denken ist, 
erfährt sie im Werk Kafkas eine nie vorher erreichte Höhe. 

Flusser selbst sprach sein Leben lang - so formulierte es seine Witwe Edith, und 
so belegen es alle Tonbandmitschnitte - „in allen Sprachen Tschechisch", und er 
sprach derer viele. Ein Prager, so Edith Flusser, bleibe eben immer als Prager 
erkennbar, so 
stempelt Prag seine Bürger mit einer nie mehr zu verleugnenden Marke. Man kann ver-
suchen, sich ihr zu entziehen wie Rilke, man kann sie als Schicksal auf sich nehmen wie Kafka, 
man kann sie zu seinem Lebenszweck machen wie Neruda, aber was immer man tut, für die 
Welt dort draußen, außerhalb der Tore Prags, wird man immer Prager bleiben. Das Charakteri-
stische an Prag ist dabei, daß seine Persönlichkeit alle nationalen, religiösen und sozialen 
Unterschiede überwindet. Ob Tscheche, Deutscher oder Jude, ob Katholik, Protestant oder 
Marxist, ob Bürger oder Proletarier, man ist vor allem Prager.9 

7 Ders.: Die Schrift: Hat Schreiben Zukunft? Frankfurt am Main 1992, 129 ff. 
8 Ders.: Warten auf Kafka. In: Jude sein, 166-179, hier 168 f. 
9 Ders.: Bodenlos 14. 
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Zumindes t phone t i sc h blieb Flusser , bei aller Weltgewandthei t , tatsächlic h imme r 
Prager . Selbst angesicht s seine r v i r tuose n Vielsprachigkei t erwies sich sein tsche -
chische r Akzen t als erstaunlic h hartnäckig , gleichgülti g o b er sich gerad e in de r 
deutschen , englischen , portugiesischen , italienische n ode r französische n Sprach e 
bemerkba r machte . 

Na tü r l i c h geh t Flusser s Faszinat io n für Kafka übe r diese n sprachliche n Aspekt 
hinaus . Beinah e n o c h Zeitgenossen , deutschsprachige , intellektuelle , jüdisch e Prager , 
w idmete n sich beid e zeitleben s schreiben d ähnl iche n existentielle n Fragestellungen : 

Die s schein t mir in nuc e Kafkas Botschaf t zu sein: De r pedantische , überorganisierte , lächer -
lich fehlerhaft e Gott , der Ekel vor sich ha t un d Langeweile mi t sich selbst, ist nicht s andere s 
als eine fortschreitend e Anhäufun g menschliche n Nachdenken s übe r das Nichts . 

Ic h wurde 1920 in Pra g geboren , un d mein e Vorfahren scheine n meh r als tausen d Jahr e 
in der „Goldene n Stadt " gewohn t zu haben . Ic h bin Jude , un d der Ausspruch „Nächste s Jah r 
in Jerusalem " ha t mich mein e ganze Jugen d begleitet . Ic h wurde in der deutsche n Kultu r groß 
un d nehm e aktiv an ihr teil. Obwoh l mein Aufenthal t in Englan d 1940 relativ kurz war, fiel er 
doc h in eine Phas e des Lebens , in der sich der Geis t endgülti g bildet . De n größte n Teil meine s 
Leben s engagiert e ich mich in dem Versuch, eine brasilianisch e Kultu r aus okzidentale n un d 
levantinischen , aus afrikanischen , eingeborene n un d fernöstliche n Kulturelemente n zusam -
menzufügen . 

Flusse r wuch s mi t Tschechisc h u n d Deu t sc h als gleichberechtigte n Mut t e r -
sprache n auf u n d geno ß ein e umfassend e humanis t isch e Erz iehun g sowie ein e p r o -
fund e phi losophisch e Bildung . „Mei n Vater Gus tav" , so not ier t e Vilém Flusse r 1976, 
„studiert e Ma thema t i k u n d Phys i k in Wien , dan n in Pra g (unte r andere m bei 
Einstein ) u n d selbstreden d auc h Phi losophi e (was ja da s Fac h mi t sich bringt) . So 
ka m er mi t T. G . Masary k in Verbindung , u n d war eine r jene r ,Pátečníci ' , welch e auf 
di e Č S R eine n entscheidende n Einflu ß a u s ü b t e n . " 1 2 Professo r Gus ta v Flusse r war 
D i r e k t o r de r Prage r Handelsakademie . E r sorgt e dafür , da ß de r junge Vilém sich seh r 
früh intensi v mi t Phi losophi e zu beschäftige n begann , vor allem mi t Kan t u n d d e m 
deutsche n Idealismus . 

„Wi r führte n (mein e Große l t e r n Basch , mein e El tern , mein e Schweste r u n d ich ) 
ein gutbürgerliche s Lebe n in d e m Bubeneče r H a u s u n d in d e m Landhaus , da s mei n 
Vater be i de r M o l d a u m ü n d u n g kauf te . " 1 3 Diese s H a u s wechselte , wenige Tage nac h 
d e m Einmarsc h de r R o t e n Arme e im Septembe r 1968, un te r merkwürd ige n U m -
stände n u n d in Abwesenhei t Flussers , de n Eigentümer . 

D i e Anregungen , die Vilém Flusse r bereit s in seine r Kindhei t in Pra g erhielt , 
ware n außerordent l ic h vielfältig u n d reich . I m G r u n d e prägt e de r intellektuell e 
N ä h r b o d e n de r einzigarti g reiche n mit teleuropäisch-jüdische n Kultur , in de r Flusse r 
aufwuchs , sein D e n k e n u n d seine Perso n bis an sein Lebensende . Auc h in de r damal s 
seh r fremdart ige n u n d exotische n Welt Brasilien s blieb Flusse r A l t eu ropäe r 1 4 im 

1 0 D e r s . : Warten auf Kafka, 178. 
D e r s . : übe r flusser. Di e Fest-Schrif t zum 70. von Vilém Flusser . Hrsg . v. Volker R a p s c h . 
Düsseldor f 1990, 242. 
D e r s . : Brief an Dr . Josep h Fränkl . In : Jud e sein, 12-17, hier 13. 

1 3 E b e n d a 17. 
1 4 Vgl. Friedric h Kittler s Würdigun g Flusser s als „Bot e aus Alteuropa , aus Mitteleuropa " in: 

K i t t l e r , Friedrich : Flusse r zum Abschied. Kunstforu m internationa l 117 (1992) 99. 
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besten Sinne, w e n n er auch durchaus Einflüsse aus der N e u e n Welt aufnahm.15 Von 
dieser Prägung durch Prag konn te sich Flusser - seiner schrecklichen Flrfahrung der 
Bodenlosigkeit z u m Trotz - nie lösen. 1975 schrieb er in Brasilien, ohne Hoffnung 
oder Wunsch nach Rückkehr : 

Wenn je eine Stadt, prometheusgleich, hunderte Türme himmelwärts stieß und hunderte 
Kuppeln ballte, absurd verzweifelt entschlossen, dem Geist die Welt zu erobern, dann war es 
das liebe Mütterchen Prag, das Herz Europas, wie man sagt. [...] Heimweh, Bewunderung und 
Fluch der versunkenen Heimat. [...] Das ist der Fluch dieser Stadt, daß sie das Echte banali-
siert und das Banale echt macht. Daß sie die Lüge offenbart, aber die Wahrheit nicht duldet. 
Daß sie ihre Kinder nicht, wie Athen den Sokrates, umbringt, sondern daß sie sie verstümmelt 
und aussetzt.16 

D e r etwa 25-seitige Abschni t t , den Flusser in seiner phi losophischen A u t o -
biographie „Bodenlos" Prag widmete , ist eine der besten Beschreibungen des dor t i -
gen kulturellen Klimas in der Zwischenkriegszeit : 

Prag ist ein existentielles Klima (oder war es zumindest bis zum Einbruch der Nazis), und 
alle gesellschaftliche Schichtung mit allen ihren Spannungen entfaltet sich in diesem Klima. 
Spannungsreich allerdings war Prag, und alle seine Manifestationen vibrieren in dieser 
Spannung. Sie allein macht den sonst unglaublichen Reichtum Prags auf vielen Gebieten der 
Zivilisation erklärlich. In der Zeit zwischen den Weltkriegen war Prag, um nur einige Beispiele 
zu nennen, das Zentrum einer von Masaryk inspirierten neuen tschechischen Kultur, es war ein 
Brennpunkt des jüdischen europäischen Kulturlebens, und es war ein Zentrum jener deutschen 
Kultur, in der sich die Tradition der Habsburger Monarchie zu neuer Blüte emportrieb. Diese 
drei Kulturen befruchteten einander in Kampf und Zusammenarbeit so gewaltig, daß man zu 
dieser Zeit in Prag Ansätze zu vielen heute herrschenden Tendenzen beobachten konnte. Man 
braucht dabei nur an die Prager linguistische Schule, an Kafka, an das Prager experimentelle 
Theater, an die Phänomenologie, an Einsteins Vorträge an der Universität und an die psycho-
analytischen Experimente zu denken. 

Wie fast alle intellektuellen Prager seines Alters, war der junge Flusser wie selbst-
verständlich Marxist. D e n Zionismus, eine damals ebenfalls attraktive O p t i o n , lehn-
te er immer ab als Spielart des Nat ional i smus , als eine Denkweise , die einem echten 
Prager fremd sein mußte : „Denn konn te man als Zionist noch seinem existentiellen 
Boden treu bleiben, vor allen anderen Dingen Prager zu sein? Prager sein bedeutete , 
so seltsam das klingen mag, ein religiöses Dasein ." 1 8 

1940 wird Vilém Flusser von der Familie seiner späteren Ehefrau Edi th Barth 
außer Landes gebracht. Trotz eindringlicher Appelle von Edi ths weitsichtigem Vater, 
einem wohlhabenden Industriellen, der die Emigra t ion frühzeitig vorberei tet hat te , 
weigerte sich Gustav Flusser, Prag zu verlassen. Er, seine Frau u n d ihre Tochter, 
Viléms Schwester, w u r d e n schließlich festgenommen, deport ier t u n d in Konzen -
trat ionslagern ermordet . Vilém Flusser über lebte , neben seinem Cous in Gustav (der 
später als Prof. David Flusser in Jerusalem als Spezialist für das Frühchr i s ten tum 

Flussers engster Freund, Prof. Milton Vargas (geb. 1915), würde dieser Auffassung wider-
sprechen. Er vertritt die gegenteilige Ansicht, Flusser sei vollkommen geprägt worden von 
Einflüssen, die er am Instituto Brasileira de Filosofia in Säo Paulo empfangen habe. 
F l u s s e r , Vilém: Der Ruhm, der die Sterne berührt. In: Nachgeschichten 13-15. 
D e r s . : Bodenlos 14 f. 
E b e n d a 21. 
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u n d Lehrs tuhl inhaber für Judaist ik be rühmt wurde) als einziger seiner Familie den 
Holocaus t . „So ist Prag gestorben." 1 9 „Alle Personen, mi t denen ich in Prag ver-
b u n d e n war, sind gestorben. Alle. Die Juden in den Lagern, die Tschechen im 
Widers tand, die Deutschen in Stalingrad."2 0 

Flusser ließ sich mit seiner Frau, nach k u r z e m Aufenthal t in L o n d o n , 1941 in Säo 
Paulo nieder. D e r Verlust der Heimat , die Trennung von Prag, w u r d e z u m best im-
menden Schlüsselereignis in Flussers Leben: 

Als ich aus Prag vertrieben wurde (oder als ich die mutige Entscheidung traf zu fliehen), 
durchlebte ich den Zusammenbruch des Universums. Ich verwechselte mein Inneres mit der 
Welt da draußen. [...] Aber dann, im London der ersten Kriegsjahre und beim Vorahnen der 
Schrecken der Lager, begann ich, mir darüber klar zu werden, daß es nicht die Schmerzen 
eines chirurgischen Eingriffs waren, sondern die einer Entbindung. [...] Ich wurde vom 
Schwindel der Freiheit erfaßt, der sich darin zeigt, daß sich die Frage nach „frei wovon?" in 
die Frage „frei wozu?" verkehrt.21 Das Leben in der Bodenlosigkeit hatte begonnen. 

Jeder kennt die Bodenlosigkeit aus eigener Erfahrung. Wenn er vorgibt, sie nicht zu ken-
nen, dann nur, weil es ihm gelungen ist, sie immer wieder zu verdrängen: ein Erfolg, der in vie-
ler Hinsicht sehr zweifelhaft ist. Aber es gibt Menschen, für die Bodenlosigkeit die Stimmung 
ist, in der sie sich sozusagen objektiv befinden. Menschen, die jeden Boden unter den Füßen 
verloren haben, entweder weil sie durch äußere Faktoren aus dem Schoß der sie bergenden 
Wirklichkeit verstoßen wurden oder weil sie bewußt diese als Trug erkannte Wirklichkeit ver-
ließen.23 

In Säo Paulo setzte Flusser sein Phi losophies tudium fort - in den Abends tunden , 
während er, u m den Lebensunterhal t für seine Frau u n d sich sowie ihre drei Kinder 
zu verdienen, als Di rek to r in der Radiofabrik seines Schwiegervaters arbeitete. E r 
beschäftigte sich damals intensiv mit der portugiesischen Sprache, mi t Sprach-
phi losophie u n d mit der Phänomenologie E d m u n d Husser ls . In dieser Zeit spielte er 
jedoch auch immer wieder mit der Idee des Selbstmords. 

Das Brasilien der vierziger u n d fünfziger Jahre erschien dem aus der mit G e -
schichte gesättigten Enge Prags Herausgeschleuder ten wie ein leeres, unbeschr iebe-
nes Blatt, dessen Weite R a u m geben w ü r d e für ein utopisches Projekt einer h u m a -
nen, kultivierten Gesellschaft. Mi t Begeisterung, doch immer auch mit skeptischer 
Dis tanz , begann sich Flusser für dieses „Brasilien oder die Suche nach dem neuen 
Menschen" 24 zu engagieren: 

Wir sollen eine allen Elementen gemeinsame Wirklichkeitserkenntnis und Wertschätzung 
formulieren, weil wir sonst im Chaos der Inkommunikabilität, der Mißverständnisse und 
der inkongruenten Werte umkommen müßten. Und wir sollen es tun, weil wir damit vielleicht 
eine menschenwürdigere Lebensform finden, die dem Absurden des Daseins einen Sinn gibt 

E b e n d a 29. 
Der s . : über flusser 242. 
E b e n d a 242. 
D e r s . : Bodenlos 28. 
E b e n d a 11. 
So der Titel eines posthum von Stefan B o l l m a n n und Edith F l u s s e r zusammenge-
stellten Buches mit Texten Flussers über Brasilien: Vilém Flusser, Brasilien oder die Suche 
nach dem neuen Menschen. Für eine Phänomenologie der Unterentwicklung. Mannheim 
1994. 
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wo doch die alten Formen rings um uns offensichtlich scheitern. Von vitaler Notwendigkeit 
gepeitscht also, versuchen wir, das Überbrachte um uns herum und in uns selbst zu über-
holen.25 

1959 wurde Flusser Dozent für Philosophie an der Universität Säo Paulo. 
Er begann, in der „Revista Brasileira de Filosofia" zu veröffentlichen und wurde 
Kolumnist der Tages- und Kulturpresse in Säo Paulo; in den frühen siebziger Jahren 
publizierte er regelmäßig philosophische Glossen in der wichtigsten Tageszeitung 
Säo Paulos, „Folha de Säo Paulo". 1963 wurde Flusser zum Professor für Kommuni-
kationsphilosophie an der Hochschule für Kommunikation und Geisteswissenschaf-
ten in Säo Paulo ernannt, wo auch im selben Jahr sein erstes, bereits auf Portu-
giesisch geschriebenes Buch, „Lingua e Realidade",26 die Frucht langjähriger inten-
siver Beschäftigung mit sprachphilosophischen Fragestellungen erschien. Es fand 
viel Anerkennung und führte dazu, daß Flusser ans Instituto Brasileira de Filosofia 
in Säo Paulo berufen wurde. „Lingua e Realidade" wurde dabei als Habilitations-
schrift anerkannt. 

Das folgende Buch, „A história do diabo",27 schrieb Flusser auf Deutsch und 
publizierte es auf Portugiesisch. Die „Geschichte des Teufels"28 ist eine faszinie-
rende und brillant geschriebene Kulturkritik. 

Der Putsch der brasilianischen Armee unter General Castello Branco 1964 be-
deutete eine scharfe Zäsur in Flussers Engagement für das brasilianische Projekt. 
Ernüchterung machte sich breit, wo zuvor Begeisterung geherrscht, wo alles mög-
lich erschienen hatte. Flusser konzentrierte sich nun vor allem auf seine Lehrtätig-
keit am Philosophischen Institut der Universität Säo Paulo sowie an der Schule für 
Dramatische Künste, später auch an der Polytechnischen Schule der Universität 
Säo Paulo und an der neugegründeten Fakultät für Kommunikation der FAAP: 
Angesichts der sich verschärfenden politischen Lage galt seine Hoffnung nun vor 
allem der Jugend. Zugleich entwickelte sich die Terrasse des Hauses Flusser zum all-
wöchentlichen Treffpunkt der geistigen Elite Säo Paulos und zum Hort eines freien 
Gedankenaustauschs in Zeiten eingeschränkter Pressefreiheit und brutaler Ver-
folgungen Andersdenkender. 
Ich selbst konnte [...] die Tatsachen nicht richtig verstehen. Ich glaubte einige Jahre lang, 
daß es sich nur um ein vorübergehendes Stadium handle und aus diesem Stadium eine robu-
stere Kultur entstehen könne. Darum habe ich noch im Jahr 1967 eine Mission des Außen-
ministeriums in Europa und Amerika angenommen. In dieser meiner falschen Einschätzung 
der Lage versuchte ich, die Violenz und die Wut der Jugend durch Aufrufe zur Vernunft und 
kühler Analyse der Tatsachen zu hemmen. [...] Es war eine schwarze Periode für mich, denn 
ich sah mich gezwungen zu lehren, was mir nicht wahr schien. 

Langsam begann Flusser, sich von dem absehbar zum Scheitern verurteilten 
„Projekt Brasilien", das ihm doch so am Herzen gelegen hatte, zu verabschieden und 

Flusser , Vilém: Suche nach der neuen Kultur: Brasilien als Modell für die künftige 
menschliche Gesellschaft. In: Bo l lmann /F lusse r : Vilém Flusser 221-228, hier 223 ff. 
Ders.: Lingua e realidade. Säo Paulo 1963. 
Ders.: A história do diabo. Säo Paulo 1965. 
Ders.: Die Geschichte des Teufels. Göttingen 1996. 
Ders.: Bodenlos 212. 
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sich wieder mehr nach Europa zurückzuorientieren. Er begann nun, auch in 
Deutschland Aufsätze zu publizieren - insbesondere in der Zeitschrift „Merkur" 
und in der „FAZ" erschienen nun häufiger Artikel von Flusser - und unternahm 
immer wieder Vortragsreisen nach Europa und in die USA. Nach wiederholten 
Reisen vor allem durch Italien und Frankreich beschlossen Edith und Vilém Flusser 
1972, sich im südfranzösischen Städtchen Robion niederzulassen. 

Einige Jahre vergingen, in denen sich Flusser sammelte und neu orientierte. Er 
bilanzierte seine brasilianischen Erfahrungen und reflektierte die Situation des Mi-
granten als eines kreativen Nomaden. Er schrieb nun zahlreiche Aufsätze und 
Bücher, in denen kommunikationsphilosophische und medientheoretische Frage-
stellungen einen immer deutlicheren Schwerpunkt bildeten. Das schließlich ent-
stehende Textkorpus, mehr jedoch noch seine charismatischen Auftritte, in denen 
er Gedankenexperimente extemporierte und dabei auf ein geradezu beängstigendes 
philosophisches und kulturanthropologisches Wissen zurückgriff, wurde die 
Grundlage für Flussers Ruhm als unkonventionellem Vordenker einer nach-
geschichtlichen Gesellschaft, die von medialer Kommunikation bestimmt wird. 

Trotz dieser Hinwendung zu mediengeschichtlichen und -theoretischen Frage-
stellungen, ist das Ausmaß, in dem Flussers Beschäftigung mit Medien in den Vorder-
grund gerückt und seine Zugehörigkeit in eine phänomenologische Denktradition 
verdeckt wurde, unangemessen und verzerrend. Die von einer eindimensionalen 
Verlagspolitik gesteuerte Rezeption Flussers als eines Medientheoretikers stellte 
eine Themenwahl in den Vordergrund, die Flusser selbst eher aus Notwendigkeit 
denn aus Berufung getroffen hatte: Eine Anwendung seiner aus der Grundunter-
scheidung zwischen Dialog und Diskurs abgeleiteten Kommunikationstheorie auf 
die zeitgenössische Situation der Gesellschaft hatte dies zwingend erforderlich ge-
macht. „Nur wenn Dialoge und Diskurse miteinander im Gleichgewicht stehen, ist 
Kommunikation möglich. Herrscht, wie gegenwärtig, eine Diskursform vor, die 
Dialoge unterbindet, dann droht die Gesellschaftsstruktur zu einer amorphen Masse 
zu zerfallen."30 

1983 gab der Fotograf Andreas Müller-Pohle im kleinen Göttinger Verlag Euro-
pean Photography das unscheinbare Bändchen „Für eine Philosophie der Foto-
grafie"31 von Vilém Flusser heraus. Für diesen sollte es der Durchbruch zur 
Anerkennung werden. Bis heute ist „Für eine Philosophie der Fotografie" Flussers 
meistverbreitetes und einflußreichstes Buch. Trotz der zahlreichen Besprechungen 
in beinahe jeder europäischen Fachzeitschrift für Fotografie, trotz des großen 
Erfolges von „Für eine Philosophie der Fotografie", wurde jedoch die Bedeutung 
dieses Buches als Analyse von Kulturtechniken und Medien, als kulturanthropolo-
gische Studie, weitgehend von der Kritik übersehen. 

Das eindrucksvollste Beispiel für Flussers Fähigkeit, auch sehr komplexe Prozesse 
auf ihren Kern zu reduzieren, gibt seine abrißhafte Entwicklungsgeschichte der 
Codes unserer wichtigsten Kulturtechniken, vom vierdimensionalen Raum-Zeit-

Ders.: Gespräch, Gerede, Kitsch: Zum Problem des unvollkommenen Informations-
konsums. In: Nachgeschichte 224-237, hier 232. 
Ders.: Für eine Philosophie der Fotografie. Göttingen 1983. 
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Gefüge unserer Erlebniswelt über die dreidimensionale Skulptur, das zweidimensio-
nale Bild und die eindimensionale Schrift, hin zum nuUdimensionalen binären Code 
und seiner Repräsentation, dem Pixel. 

Zwei Jahre nach „Für eine Philosophie der Fotografie" erschien, wiederum von 
Müller-Pohle in dessen Verlag European Photography herausgegeben, „Ins Uni-
versum der technischen Bilder" ,32 eine Fortschreibung von „Für eine Philosophie 
der Fotografie". Das Buch gibt den Blick frei für das Thema, das Flusser jenseits 
des Vorwands, Medientheorie zu betreiben, wirklich bewegt: die Sinnlosigkeit des 
menschlichen Daseins zum Tode, die Sinngebung des einzelnen durch seinen Dialog 
mit einem anderen in einem freien Anerkennungsverhältnis und die medientechni-
sche Implementierung der Kommunikationsstruktur des Netzdialogs in der Schal-
tung der Kanäle. Deutlich wie an kaum einer anderen Stelle seines Gesamtwerks 
formuliert Flusser hier den anthropologischen Kern, das „summum bonum", seiner 
Philosophie. 

Mittlerweile hatten ihn seine Bücher und Aufsätze vor allem im deutschsprachi-
gen Raum bekannt gemacht. Ausgedehnte Vortragsreisen führten Flusser und seine 
Frau immer wieder nach Deutschland; zahlreiche Essays und Glossen erschienen 
nun in deutschen, österreichischen und schweizerischen Zeitschriften und Zei-
tungen. 

1987 erschien ein 'weiteres wegweisendes Buch Flussers. „Die Schrift" ist ein 
melancholisch-fröhlicher Abgesang auf die beherrschende Kulturtechnik des 
geschichtlichen Zeitalters: „Geschichte" und „Kritik" sind Phänomene, die durch 
den schriftlichen Code hervorgerufen werden. Erstmals mischten sich nun deutlich 
kulturpessimistische Töne in Flussers Analysen: 
Was wir befürchten, wenn wir das Ende des alphabetischen Schreibens und dessen vollen-
detster Form erwarten, ist der Untergang des Lesens, d. h. des kritischen Entzifferns. Wir be-
fürchten, daß in Zukunft alle Botschaften, insbesondere die Wahrnehmungs- und Erlebnis-
modelle, unkritisch hingenommen werden, daß die informatische Revolution die Menschen in 
unkritisch permutierende Empfänger von Botschaften, also in Roboter verwandeln könnte. 

Die Prognose vom Untergang der Schrift machte Flusser nun endgültig im 
deutschsprachigen Raum berühmt. Obwohl sein Hintergrund und Ansatz ganz 
andersartig waren, wurden seine Bücher im Zusammenhang mit denen einiger frü-
herer Strukturalisten oder Diskursanalytiker wahrgenommen, die nun medientheo-
retisch arbeiteten und oft stark von Flussers Ideen beeinflußt waren. Gegen Ende der 
achtziger Jahre wurde Flusser zu zahllosen Podiumsdiskussionen, Vorträgen und 
futurologischen „think tanks" eingeladen. Für seine Frau und ihn begann ein Leben 
auf Reisen, die sie immer wieder im Auto kreuz und quer durch Mitteleuropa führ-
ten. 

Am 25. November 1991 hielt Flusser auf Einladung des Goethe-Instituts Prag sei-
nen ersten öffentlichen Vortrag in der Stadt, die einmal seine Heimatstadt gewesen 
war, und aus der er 52 Jahre zuvor hatte fliehen müssen. Größtenteils auf Deutsch, 

Ders.: Ins Universum der technischen Bilder. Göttingen 1985. 
Ders.: Die Schrift 70. 
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aber mit gelegentliche n Ausflügen ins Tschechisch e (ein e Sprache , die er seit einem 
halbe n Jahrhunder t nich t meh r gesproche n hatte) , bot er dem erstaunte n Publiku m 
einen atemberaubende n Parforcerit t nich t nu r durc h seine eigenen philosophische n 
Thesen , sonder n auch durc h einige Jahrtausend e Philosophiegeschichte . Am folgen-
den Tag hielt Flusse r noc h ein Seminar , eine Art Fragestunde , ebenfalls in den Räu -
me n des Goethe-Institut s Prag . Am Morge n des 27. Novembe r 1991 brache n Edit h 
un d Vilém Flusse r in aller Früh e auf, um nac h Deutschlan d zurückzureisen . Noc h 
bevor sie die Grenz e erreich t hatten , fuhren sie bei schlechte r Sicht mit ihre m Pkw 
auf der Landstraß e bei Bor u Tachov a auf einen stehende n Lastwagen auf. Edit h 
blieb nahez u unverletzt ; Vilém Flusser war sofort tot . 

Flusse r wurde auf dem Neue n Jüdische n Friedho f in Pra g na Olšanec h beigesetzt , 
nu r wenige Mete r vom Gra b Fran z Kafkas entfernt . In der Tschechoslowakei , vor 
allem aber in Deutschland , erschiene n zahlreich e Nachrufe . Ein e Reih e „Internatio -
nale r Flusser-Symposien " wurde ein Jah r nac h Flusser s Tod in Pra g begründe t un d 
seithe r alljährlich in einer andere n Stad t fortgesetzt . Zahlreich e Büche r wurde n aus 
hinterlassene n Texten zusammengestellt : in tschechische r Übersetzun g erschiene n 
„Fü r eine Philosophi e der Fotografie " als „Z a filosofii fotografie" (Praha , 1994), die 
von Milen a Slavická un d Jiří Fial a zusammengestellt e Anthologi e „Mo c obrazu " 
(Praha , 1996), „Di e Geschicht e des Teufels" unte r dem Tite l „Příbě h ďábla" (Praha , 
1997) un d Flusser s Autobiographi e „Bodenlos " als „Bezedno " (Praha , 1998). Di e 
international e Flusser-Rezeptio n krank t jedoch an dem völligen Mange l an Über -
setzunge n der Büche r Flusser s ins Englische . Noc h in diesem Jah r werden aber die 
ersten Bänd e in Großbritannie n un d in den US A erscheinen . 

End e 1998 übernah m die renommiert e Kunsthochschul e für Medie n in Köln unte r 
der Leitun g ihres Gründungsdirektors , des Medienhistoriker s Siegfried Zielinski , 
von Edit h Flusse r das Archiv, das diese bis dahi n selbst aufgebaut un d verwaltet 
hatte . Gegenwärti g entstehe n mehrer e Dissertatione n un d Habilitationsschrifte n 
über Vilém Flusser . 

Kur z vor seinem letzten , tödlic h endende n Besuch in Pra g hatt e Flusse r bereit s 
eine kurze , private Reise in seine Geburtsstad t unternommen . Er nutzt e dieses erste 
Wiedersehe n nac h 52 Jahre n Exil zu einer Wiederbegehun g seines alten Schul -
wegs, der ihn täglich von der elterliche n Wohnun g in der Bubenečsk á in Dejvice ans 
Smichove r Gymnasiu m un d zurüc k geführt hatte . Zurückgekehr t nac h Robion , 
notiert e er: 
Was ich einst als Bub in atemlose r Eile durchlief , um rechtzeiti g zur Lateinstund e zu kommen , 
und was ich jetzt als alter Man n atemlo s durchschreite , um mich selbst wiederzufinden , ist das 
namenlos e Unheil , das das zwanzigste Jahrhunder t über die großartige Bühn e Prag hat ergehen 
lassen: jenes Unheil , aus dem ich gemacht bin. 

Am 12. Ma i dieses Jahre s wäre Vilém Flusse r 80 Jahr e alt geworden . 

Ders. : Mein Prager Pfad (Fü r Karel Trinkewitz) . In : Bodenlo s 273-275, hier 275. 
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des Collegium Carolinum 

Von Robert Luft 

Das letzte Jahr, das mit einer 1900er Zahl datiert, war von einer gewachsenen 
Relevanz historischer Wahrnehmungen und Bezüge geprägt. Das Miterleben und die 
Erinnerung an die vor zehn Jahren in Leipzig und andernorts in der DDR einset-
zenden Bürgerdemonstrationen, an die folgende Öffnung der Berliner Mauer und an 
die „Samtene Revolution" in der Tschechoslowakei führten für viele zu einem neuen 
Bewußtsein für historischen Wandel und für reale und mögliche Veränderungen. 
Andererseits ist inzwischen schon vieles Neue eine Selbstverständlichkeit geworden. 
Im Collegium Carolinum (CC) erinnerte man sich 1999 besonders daran, welch ein-
schneidendes, aber auch schon historisches, weit zurückliegendes Erlebnis es war, als 
Professor Seibt und die Mitarbeiter des CC 1990 auf Einladung des Historischen 
Instituts der Akademie der Wissenschaften gemeinsam ihre Forschungsthemen in 
Prag und Brunn vorstellten. 

Für das Institut standen im Jahr 1999 vor allem Forschungsarbeiten im Vorder-
grund. Zwischenergebnisse aus den verschiedenen Projekten wurden von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Tagungen präsentiert und Veröffentlichungen 
vorgelegt. Der Ertrag dieser Arbeiten wird sich in seiner ganzen Fülle erst in den 
nächsten Jahren zeigen, wenn die Vorhaben zum Abschluß und dann auch zur 
Publikation gekommen sind. Drei größere Vorhaben verdienen dabei besondere 
Beachtung: 

- das unter Leitung von Dr. Peter Heumos betriebene VW-Projekt „Tschecho-
slowakische Sozialgeschichte 1948-1989: Industriearbeiterschaft und Genossen-
schaftsbauern" zu Interessenpolitik, Durchsetzungsstrategien und Resistenz-
potentialen der traditionell starken tschechoslowakischen Arbeiterbewegung im 
Vergleich zu parallelen Entwicklungen in der DDR und anderen sozialistischen 
Staaten, aber auch zu Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland; 

- das Habilitationsvorhaben von Dr. Michaela Marek über die „identitätsstiftende 
Funktion öffentlicher Monumentalbauten in Prag während des 19. Jahrhunderts" 
im Spannungsfeld von Kunst und Nation, von Ästhetik und Politik; 

- das 1999 in der Förderphase auslaufende internationale Forschungsprojekt 
„Soziale Strukturen in Böhmen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert", mit dem öster-
reichische und tschechische Kolleginnen und Kollegen in Zusammenarbeit mit 
dem CC der Frage des böhmischen Sonderwegs zwischen zweiter Leibeigen-
schaft und süddeutschen Formen der dörflichen Autonomie und Kommunalität 
nachgehen. 
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Die Vielfalt der laufenden Forschungsvorhaben zu böhmischen, mährischen, 
tschechischen, slowakischen und sudetendeutschen Themen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz demonstrierte im März 1999 erneut das interdisziplinäre 
Münchner Bohemisten-Treffen. Erstmals kam es dort zu einer eingehenderen Dis-
kussion über fachliche Grundfragen der deutschsprachigen Bohemistik im weitesten 
Sinne, über den Begriff, über die Inhalte, Methoden und Fragestellungen. Als unver-
zichtbar wurden dabei besonders vergleichende Ansätze und die Einbettung bohe-
mistischer Phänomene in mittel-, ostmittel- oder gesamteuropäische Kategorien 
gesehen. Die große Zahl teilnehmender Slawistinnen und Slawisten sowie Forschen-
der weiterer Disziplinen ermöglichte dabei einen intensiveren fächerübergreifenden 
Austausch. 

Eine andere Diskussion wurde auf dem tschechischen Historikertag im Herbst 
1999 in Hradec Králové (Königgrätz) von den tschechischen Kolleginnen und Kolle-
gen begonnen, die im Collegium Carolinum mit anteilnehmendem Interesse verfolgt 
wird. Neben methodischen und konzeptionellen Fragen spitzte sich die Debatte vor 
allem auf die Notwendigkeit einer neuen und tiefer gehenden Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit des eigenen Faches während der Zeiten totalitärer Herrschaft 
und deren Auswirkungen bis heute zu. Es geht darum, einen Ausgleich mit der 
Vergangenheit (vyrovnání, wie es im Tschechischen heißt) zu finden, ohne die zum 
Teil unvereinbaren Unterschiede in den Lebensgeschichten und die verschiedenen 
inhaltlichen Positionen einzuebnen. Es wird für die tschechische Historiographie 
nicht leicht werden, die fachlichen Leistungen und die persönliche Integrität des ein-
zelnen in Vergangenheit und Gegenwart allseits abzuwägen und angemessen zu 
beurteilen. Um so wichtiger dürfte die Auseinandersetzung darum für alle sein. 

Wie üblich, gehörten zum umfangreichen Arbeitsprogramm des Instituts die 
Jahrestagung in Bad Wiessee, diesmal zum Thema „Religion und Gesellschaft", wei-
tere Veranstaltungen, die vielfältige Publikationstätigkeit und andere Forschungs-, 
Erschließungs- und Beratungsarbeiten. Eine besondere Belastung bedeutet die 
weiterhin problematische Personalsituation im Institut und in der Bibliothek. Und 
schließlich reduzierte das Ausscheiden von Frau Dr. Eva Hahn, das im Rahmen eines 
Vergleichs vor Gericht einvernehmlich und rückwirkend zum Ende April 1999 er-
folgte, für das restliche Jahr die Mitarbeiterzahl. 

Das Institut und die Bibliothek wurden von einer großen Zahl Forschender 
aus dem In- und Ausland frequentiert. Eine Delegation von Abgeordneten des 
Bayerischen Landtags informierte sich ebenso wie eine Gruppe von Senatoren des 
tschechischen Parlaments über die Tätigkeit des Instituts. Sehr große Nachfrage fan-
den die Informationen und Dokumente auf der Homepage des CC im Internet. 

Das Collegium Carolinum konnte im Berichtsjahr 1999 seinen satzungsgemäßen 
Aufgaben weitgehend nachkommen, auch wenn die Finanzsituation sich nicht 
grundsätzlich besserte. Weiterhin belasten die Kürzungen des Bayerischen Landtags 
von 1997/98 und rückwirkende Entscheidungen des Finanzamtes den Institutsetat. 
Das CC bringt durch die wissenschaftlichen und organisatorischen Leistungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Mitglieder des international zusammen-
gesetzten Trägervereins einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung von Geschichte 
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un d Kultu r der böhmische n Lände r im europäische n Rahme n wie auch zur Ver-
tiefun g der deutsch-tschechische n Beziehungen . Die s wäre ohn e die Finanzierun g 
der Grundausstattun g durc h die öffentlich e Han d nich t möglich gewesen. 

Besondere r Dan k gilt dahe r dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, das die vielfältigen Tätigkeite n des Collegiu m Carolinu m 
durc h die finanziell e Grundausstattun g trot z der auf Konsolidierun g gerichte n 
Haushaltspoliti k des Freistaate s Bayern ermöglichte . Vor allem dank t das Institu t 
in diesem Zusammenhan g für den sehr engagierte n Einsat z für die Interesse n des 
Collegiu m Carolinu m Herr n Ministerialra t Fösch , der auch dem Kuratoriu m ange-
hört , un d seinem unmittelba r für das Institu t zuständige n Mitarbeite r OAR Hellin -
ger. 

Nebe n der kontinuierliche n Förderun g durc h den Freistaat Bayern ist für das 
Berichtsjah r der Volkswagen-Stiftung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), dem Deutschen Akademischen Austausch dienst (DAAD),  un d dem Deutsch-
Tschechischen Zukunftsfonds/Česko-německý  fond budoucnosti für die Finanzierun g 
von besondere n Forschungsvorhaben , wissenschaftliche n Tagungen , Publikationen , 
Stipendie n un d andere n Projekte n zu danken . Ohn e die fortlaufende , wenn auch 
knap p bemessen e Förderun g durc h das Auswärtige Amt wäre die Erstellun g der 
über aktuell e Entwicklunge n informierende n „Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in 
der Tschechische n un d in der Slowakische n Republik " nich t möglich gewesen. 
Aufgrund dieser vielfältigen Projekt e lag im Berichtsjah r der Antei l der Drittmitte l 
am Gesamteta t bei meh r als 20 Prozent . Di e kostenfrei e Überlassun g der Redak -
tionsräum e des Sudetendeutsche n Wörterbuch s verdank t das Collegiu m Carolinu m 
der Justus-Liebig-Universität Gießen; die Sudetendeutsche Stiftung stellte dankens -
werterweise unentgeltlic h die Räum e für die Bibliothe k in Münche n zur Verfügung. 
De m Leibniz-Rechenzentrum  der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ist für 
die Gewährun g von Zugangsrechte n un d Nutzungsmöglichkeite n für die Infra -
struktu r von Workstation s un d Programme n Dan k zu sagen. 

Da s Collegiu m Carolinum , die Forschungsstell e für die böhmische n Länder , 
ha t satzungsgemä ß die Aufgabe, Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Lände r 
bzw. der Tschechische n Republi k wie auch der Slowakische n Republi k in ihre r 
Gesamtproblemati k wissenschaftlich zu bearbeiten , zur deutsch-tschechische n 
Zusammenarbei t un d zur Koordinierun g der internationale n Forschung , besonder s 
in den historisc h orientierte n Geisteswissenschaften , beizutragen . Dabe i werden 
sowohl Fragen , die sich aus dem Zusammenlebe n der Völker dieses Raume s ergeben , 
wie auch allgemein die geschichtliche , gesellschaftliche , rechtliche , kulturell e un d 
wirtschaftlich e Entwicklun g im europäische n Rahme n berücksichtigt . Besonder e 
Beachtun g findet überdie s die Geschicht e der Deutsche n in den böhmische n 
Länder n un d ihr Schicksa l nac h der Vertreibung . Schwerpunkt e der Tätigkei t sind 
insbesonder e die Veranstaltun g von Tagungen , die Herausgab e von Fach -
veröffentlichungen , die Pflege wissenschaftliche r Kontakt e un d der Ausbau der 
Sammlungen . Mi t ihre r Arbeit unterstütze n Institu t un d Verein den Ausbau der 
deutsch-tschechische n Beziehunge n im europäische n Rahme n un d die Intensivie -
run g der bayerisch-böhmische n Nachbarschaft . 
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Träger des Instituts ist der Verein Collegium Carolinum e.V., der satzungsgemäß 
aus 40 durch Kooptation ernannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
verschiedener Fachrichtungen besteht, deren Forschungsarbeit den böhmischen 
Ländern gilt und die jünger als 70 Jahre sind. Zur Zeit gehören dem Verein Mit-
glieder aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Österreich, der Tschechischen 
und der Slowakischen Republik, Frankreich und den USA an. Die Mitglieder-
versammlung des Collegium Carolinum e.V. trat im Berichtsjahr am 4. März 1999 in 
München zusammen und gedachte dabei seiner verstorbenen Mitglieder: Dr. Ger-
hard Hanke, des langjährigen Geschäftsführers des Instituts, und Prof. Dr. Heinz 
Engels, des vormaligen Leiters der Gießener Wörterbuchredaktion. Die Mitglieder-
versammlung billigte das Arbeitsprogramm und den Wirtschaftsplan für das laufen-
de Jahr sowie den Jahresabschluß für das Vorjahr in Verbindung mit der Entlastung 
des Vorstandes. 

Dem Vorstand gehören zur Zeit an: Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt (1. Vor-
sitzender), Prof. Dr. Jörg K. Hoensch und Prof. Dr. Hans Lemberg (beide stellvertr. 
Vors.), Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Förster und Prof. Dr. Franz Machilek. Vorstands-
sitzungen fanden zur Beratung und Beschlußfassung über laufende Arbeitsvorhaben 
und künftige Projekte sowie über organisatorische Fragen am 4. März, am 9. Juli 
sowie am 20. November statt. Die satzungsgemäß bestellten Revisoren prüften die 
Geschäftsunterlagen des Vorjahres am 12. Februar. 

Das im März vom Bayerischen Ministerrat neu ernannte Kuratorium kam am 
15. Juli zu seiner Jahressitzung zusammen. Dem Beratungsgremium gehören zur 
Zeit an (in alphabetischer Reihenfolge): Dr. Herbert Fleißner, Ministerialrat Hans-
Joachim Fösch, Generalltd. a. D. Dipl.-Ing. Richard Frodl, Prof. Dr. Edgar Hösch, 
Prof. Dr. Günther Hedtkamp, Ministerialrat Jörg Kudlich, Prof. Dr. Kurt Krolop, 
Prof. Dr. Dr. h. c. Erwin Oberländer, Ministerialrat Dr. Walter Rösner-Kraus sowie 
mit beratender Stimme Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt. 

Das Institut Collegium Carolinum beschäftigte im Berichtsjahr im Münchner 
Institut (CC) und in der Gießener Arbeitsstelle des Mundartenwörterbuchs (SdWb) 
folgende wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Angabe der Fach-
richtung): 

Christiane Brenner, M. A. (CC - Geschichte) 
Dr. Eva Hahn (CC - Geschichte; bis 30. April) 
Dr. Peter Heumos (CC - z. Zt. beurlaubt; VW-Projekt; Geschichte) 
Bettina Hofmann (SdWb - Teilzeit; Germanistik) 
Dr. Antje Holzhauer, M. A. (SdWb - Germanistik) 
Bernd Kesselgruber (SdWb - Germanistik) 
Robert Luft (CC - Geschichte) 
Dr. Michaela Marek (CC - Kunstgeschichte) 
Dorothea Müller, Dipl.-Übers. (CC - Slawistik; Praktikum 1. Sept.-30. Nov.) 

Die Geschäftsführung des Instituts lag in Händen von Robert Luft. Im Sekre-
tariatsbereich waren festangestellt tätig: Rosemarie Stadelmeier, Gertraud Streit und 
Norbert Vierbücher, Dipl.-Dolm. Im August absolvierte der Berliner Student Daniel 
Steinmetz eine vierwöchige Hospitanz am Institut. Außerdem halfen wiederum be-
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währt e studentisch e un d ander e Hilfskräft e bei Institutsarbeite n mit , insbesonder e 
in der Biographische n Sammlun g seit Mär z K. Eri k Franze n un d in der Schriftgut -
sammlun g Beate Pieringe r sowie in der Sammlun g des Sudetendeutsche n Wörter -
buch s Eva-Mari a Englisch un d Stefan i Immel . 

Kooperation, wissenschaftliche Kontakte und Mitgliedschaften 

Di e bestehende n engen Kooperationsbeziehunge n un d Arbeitskontakt e zu 
Einrichtunge n sowohl innerhal b von Münche n un d Bayern als auch im gesamten 
deutsche n un d im internationale n Rahme n waren auch im Berichtsjah r vielfältig 
mit Inhalte n un d Leben erfüllt . Allein aufgrun d der Struktu r des Trägervereins , der 
fast ausschließlic h aus Universitätsprofessorinne n un d -professore n verschiedene r 
Fachgebiet e gebildet wird, besteh t eine enge Verknüpfun g der Institutsarbei t mit der 
universitäre n Forschun g des In - un d Auslands. 

Konkret e wissenschaftlich e Kooperationsbeziehunge n bestehe n auf verschiede -
nen Ebene n insbesonder e mit folgenden tschechische n un d slowakischen , aber auch 
deutsche n un d österreichische n Institutionen : 

— Institu t für Zeitgeschicht e der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n 
Republi k in Pra g (Ústa v pro soudob é dějiny AV ČR) ; 

— Lehrstuh l für deutsch e un d österreichisch e Studie n am Institu t für international e 
Studie n der Sozialwissenschaftliche n Fakultä t der Karls-Universitä t in Pra g (Ka -
tedr a německýc h a rakouskýc h studií , Institu t mezinárodníc h studií , FSV UK) ; 

— Historische s Institu t der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n 
Republi k in Pra g (Historick ý ústav AV ČR) ; 

— Institu t für tschechisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der Karls-
Universitä t in Pra g (Ústa v českých dějin, F F UK) ; 

— Institu t für Wirtschafts - un d Sozialgeschicht e an der Philosophische n Fakultä t 
der Karls-Universitä t in Pra g (Ústa v hospodářskýc h a sociálníc h dějin, F F UK) ; 

— Historische s Institu t an der Philosophische n Fakultä t der Masaryk-Universitä t in 
Brun n (Historick ý ústav, F F MU) ; 

— Staatliche s Zentralarchi v in Pra g (Státn í ústředn í archiv) ; 

— Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusforschun g in Dresde n (HAIT) ; 

— Bohemicu m Regensburg-Passa u an der Universitä t Regensburg ; 

— Geisteswissenschaftliche s Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmitteleuropa s in 
Leipzig (GWZO) ; 

— Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschun g in Braunschweig ; 

— Goethe-Institu t Prag ; 

— Österreichische s Ost - un d Südosteuropa-Institu t in Wien. 

Danebe n bestehe n traditionel l gute Verbindunge n zu den Universitäte n Münche n 
un d Gieße n sowie zu tschechische n un d österreichische n Hochschulen . Zu nenne n 
wären u.a . die historischen , germanistische n un d kunsthistorische n Universitäts -
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institut e in Aussig (Úst í nad Labem) , Brun n (Brno) , Budweis (Česk é Budějovice) , 
Olmüt z (Olomouc) , Ostra u (Ostrava) , Pilsen (Plzeň) , Pra g un d Troppa u (Opava) . 
Im Rahme n von Projekte n besteh t zude m eine enge Zusammenarbei t mit den 
Universitäte n Wien, Salzbur g un d Cambridg e sowie Paris . Fortgesetz t wurde die 
kontinuierlich e un d enge fachlich e Zusammenarbei t mit den Historische n Institute n 
der Tschechische n un d der Slowakische n Akademi e der Wissenschafte n in Pra g bzw. 
in Bratislava sowie mit dem in Pra g ansässigen französische n sozialwissenschaft -
lichen Forschungsinstitu t CeFRe S ode r auch dem Zentru m für Zeithistorisch e 
Forschun g in Potsda m (ZZF) . 

Ein reger Erfahrungsaustausc h wurde weiterhi n mit den thematisc h un d räum -
lich benachbarte n wissenschaftliche n Institutione n in München , dem Osteuropa -
Institut , dem Südost-Institu t un d dem Institu t für Ostrech t gepflegt. Schließlic h 
wurde n die traditionel l engen Beziehunge n zum Herder-Institu t in Marburg/Lahn , 
zu dessen Trägerinstitutione n das Collegiu m Carolinu m gehört , zur Historische n 
Kommissio n der Sudetenlände r sowie zum Adalber t Stifter Verein fortgeführt , zum 
Teil auch zur Ackermann-Gemeinde . 

Seit einigen Jahre n komm t der Zusammenarbei t mi t der unabhängigen , von den 
jeweiligen Historikerverbände n nominierte n un d von den Außenminister n berufe-
nen Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n eine 
besonder e Rolle zu. De r deutsche n Sektio n der Kommissio n gehöre n mehrer e Mit -
glieder des Collegiu m Carolinu m an, darunte r der Ko-Vorsitzend e Prof . Dr . Han s 
Lemberg , Marburg . Da s wissenschaftlich e Sekretaria t der deutsche n Sektion , die 
über keinerle i eigene Personalmitte l verfügt, lag im Berichtsjah r bei Dr . Michael a 
Marek . In Kooperatio n mit dem CC , das die deutsch e Sektio n organisatorisc h un d 
administrati v betreute , veranstaltet e die Kommissio n international e Konferenze n 
un d Arbeitssitzunge n in Hamburg , Deideshei m un d Prag , darunte r eine Tagun g 
über „Di e tschechoslowakisch e Frage in der deutsche n un d internationale n Politi k 
1918-1948" im Mär z in Hambur g sowie ein Journalistensemina r mi t einer „Werk -
stattbesichtigung " der Kommissionsarbei t übe r das Them a „Von der Ostintegratio n 
zur Westintegration : Di e tschechoslowakisch e Politi k un d Wirtschaf t seit 1945 
in Abgrenzun g un d Annäherun g zu Westeuropa " im September . 

Unte r den zahlreiche n Organisationen , in dene n Mitgliede r un d Mitarbeiterinne n 
bzw. Mitarbeite r täti g sind, seien in Auswahl genann t der Verband der Osteuropa -
historike r (VOH) , der Verband der Historike r Deutschland s (VHD) , der Herder -
Forschungsra t un d die Historisch e Kommissio n der Sudetenländer . Zude m arbeite n 
Mitgliede r un d Mitarbeite r kontinuierlic h in der vom Georg-Eckert-Institu t für 
International e Schulbuchforschun g in Braunschwei g im Auftrag der UNESC O 
betreute n Deutsch-Tschechische n Schulbuchkommissio n mit . 

Da s Collegiu m Carolinu m selbst gehör t folgenden Vereinigunge n an (in alpha -
betische r Reihenfolge) : Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r For -
schungseinrichtunge n in der Bundesrepubli k (AHF) , Arbeitsgemeinschaf t Histo -
rische r Kommissione n un d landesgeschichtliche r Institute , Arbeitsgemeinschaf t der 
Münchne r Osteuropa-Institut e (zu r Zei t ruhend) , Herder-Institu t e.V. (Marburg / 
Lahn) , Koordinationsausschu ß der bundesgeförderte n Osteuropaforschun g (zu r 
Zei t inaktiv) sowie der Czechoslova k Histor y Conferenc e (USA) . 
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Seine Publikationen tauscht das Collegium Carolinum mit mehr als 70 For-
schungseinrichtungen und Bibliotheken des In- und Auslands, insbesondere in der 
Tschechischen und in der Slowakischen Republik sowie in Österreich. 

Forschung 

Zwei größere thematische Schwerpunkte zur gesellschaftlichen Entwicklung und 
zur Entwicklung von Ideen und Mentalitäten in den böhmischen Ländern bzw. der 
Tschechoslowakei bestimmten die Forschungstätigkeit des Collegium Carolinum. 
Gemeinsam mit anderen Institutionen und Forschenden soll damit ein thematisch 
wie methodisch innovativer Beitrag zur wissenschaftlichen Bearbeitung dieser 
mitteleuropäischen Region in komparativer Absicht geleistet werden. Insbesondere 
sollen in diesem Zusammenhang vorhandene wissenschaftliche Positionen und 
die allgemeinen Geschichtsbilder überprüft und weitere Schritte getan werden, um 
über nationale, staatliche und sprachliche Grenzen hinweg zu einer vorurteilsfreie-
ren und kritischen Sicht der Vergangenheit, insbesondere der deutschen und der 
tschechischen Geschichte sowie der deutsch-tschechischen Beziehungen zu kom-
men. 

a) Forschungsbereich Gesellschaftsentwicklung 

Im Themenkreis „Die kommunistische Tschechoslowakei im europäischen Struk-
turvergleich" steht das Forschungsprojekt Tschechoslowakische Sozialgeschichte 
1948-1989: Industriearbeiterschaft und Genossenschaftsbauern im Mittelpunkt. Es 
wird von Dr. Peter Heumos geleitet, bezieht mehrere tschechische Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler ein und wird von der Volkswagen-Stiftung finan-
ziert. Teilergebnisse, die vor allem auf Materialien des Zentralen Gewerkschafts-
archiv in Prag gründen, konnten auf einem Workshop in München sowie bei Kon-
ferenzen in Dresden und Potsdam zur Diskussion gestellt werden. Mit dem empiri-
schen Material lassen sich die Durchsetzungsmechanismen der kommunistischen 
Herrschaft konkreter erfassen. Die Quellen zu Entwicklungen auf der Betriebsebene 
und im Rahmen der Gewerkschaftshierarchie widerlegen für die CSSR die Thesen 
von der Dichotomie von Apparat und Gesellschaft sowie allgemein vom monoli-
thischen Charakter sozialistischer Systeme. Dem Projekt, zu dem in der zweiten 
Jahreshälfte ein Zwischenbericht vorgelegt wurde, kommt auch deshalb besondere 
Relevanz zu, weil in der Tschechischen Republik die Geschichte des Kommunismus 
zur Zeit nicht im Vordergrund wissenschaftlicher Arbeiten steht. 

Teilergebnisse konnten in dem am Institut betriebenen Arbeitsvorhaben Der Weg 
in den Stalinismus: Diskursanalyse der tschechischen Publizistik 1945-1948 vor-
gelegt werden. Im Mittelpunkt standen dabei Schlüsselbegriffe des politischen Dis-
kurses (Demokratie, Sozialismus) sowie die Wahrnehmung des Eigenen und des 
anderen durch die tschechische Publizistik der direkten Nachkriegszeit (Brenner). 

Im Stadium der Begutachtung befand sich das von der DFG geförderte Editions-
vorhaben Briefe zwischen ost- und westeuropäischen Sozialisten 1945-1948 (Dr. Heu-
mos). 



120 Bohemia Band 41 (2000) 

Erste Planungen und bibliographische Vorstudien wurden zu dem Forschungs-
thema Transformation und Brüche in der tschechoslowakischen Kulturlandschaft 
1918-1992 begonnen (Brenner, Prof. Förster). 

Den zweiten zentralen Themenkreis dieses Forschungsbereichs bildet das im 
Berichtsjahr auslaufende internationale Forschungsprojekt Soziale Strukturen in 
Böhmen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, das - ebenfalls finanziert von der 
Volkswagen-Stiftung - von den Proff. Michael Mitterauer (Wien) und Josef Ehmer 
(Salzburg) geleitet und von Dr. Markus Cerman (Wien) koordiniert wird. Das Vor-
haben wird gemeinsam mit den Instituten für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
Universitäten Wien, Salzburg, Prag und Cambridge sowie mit der 1. Abteilung des 
Staatlichen Zentralarchivs in Prag und unter Einbeziehung der Universität Bud-
weis und verschiedener böhmischer Regionalarchive betrieben. Dabei werden von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Tschechischen Republik, Öster-
reich und Großbritannien für ausgewählte Herrschaften Nord-, Zentral- und Süd-
böhmens Erscheinungsformen und Konsequenzen der ökonomischen und sozio-
strukturellen Differenzierung erforscht. Auf einer Abschlußtagung im CC im März 
wurden die Ergebnisse in einem breiteren Kreis von Fachleuten diskutiert. Ein 
Workshop in Wien vom 29.-30. Juli diente zur Vorbereitung des umfangreichen 
Abschlußberichtes, der zum Jahresende vorgelegt werden konnte (Luft). 

Im dritten Schwerpunkt „Gesellschaftliche Prozesse in den böhmischen Ländern 
1848-1948" wurden mehrere Einzelaspekte bearbeitet. 

Aus dem Einzelprojekt Parteien, Fraktionen und Abgeordnete in den böhmischen 
Ländern vor 1914 wurde eine Teilstudie zur regionalen politischen Kultur in Mähren 
vorgelegt, die einen Ausblick auf das Scheitern separatistischer und autonomistischer 
Bewegungen bis heute gibt (Luft). 

Ferner ging aus dem bereits seit längerem abgeschlossenen DFG-Projekt über 
Handwerk und Kleingewerbe in Böhmen 1848-1914 eine weitere Publikation über 
das Gesellenwesen in Prag hervor (Luft). 

Fortgesetzt wurden die Arbeiten an dem Forschungsvorhaben Utraquismus -
Formen nationaler Zwischenstellungen im 19. und 20. Jahrhundert in den böhmi-
schen Ländern (Luft). 

b) Forschungsbereich Entwicklung von Ideen und Mentalitäten 
Die Arbeiten im zweiten zentralen Forschungsbereich des Instituts wurden vor 

allem von zwei Fragenkomplexen bestimmt. Die seit Mitte der achtziger Jahre 
betriebenen Arbeiten an vergleichenden und beziehungsgeschichtlichen Frage-
stellungen, die sich unter anderem dem Verhältnis der böhmischen Länder bzw. der 
Tschechoslowakei zu ihren Nachbarn Polen und Ungarn bzw. den politischen und 
kulturellen Großmächten Frankreich, Großbritannien, USA und Rußland widme-
ten, werden für die Publikation vorbereitet (Luft, Dr. Heumos, Brenner). 

Weiterverfolgt wurden vor allem größere Einzelprojekte im Themenkreis 
„Kategorie des Nationalen in geisteswissenschaftlichen Forschungen und insbeson-
dere in der Historiographie der böhmischen Länder". Dazu gehört an zentraler 
Stelle das Forschungsvorhaben zum Verhältnis von Kunst und Öffentlichkeit: zur 
identitätsstiftenden Funktion öffentlicher Monumentalbauten in Prag im 19. Jahr-
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hundert, das für einzeln e Bauaufgabe n exemplarisc h die politischen , nationale n un d 
kunstwissenschaftliche n Debatte n untersucht . In enger Verbindun g dami t stehe n die 
Themenkreis e Urbanistik und Architektur in den böhmischen Ländern im 19. und 
20. Jahrhundert sowie Phänomene des Historismus in der mitteleuropäischen Archi-
tektur,  für die Arbeiten über das Museu m des Königreich s Böhme n als Staatsbau , 
über die Prage r Universitätsbaute n in der Monarchi e un d in der Erste n Republi k 
sowie über das in der Zwischenkriegszei t geplante , aber nich t realisiert e Prage r 
Regierungsvierte l weitgehen d abgeschlossen un d zum Teil schon publizier t wurde n 
(Dr . Marek) . 

Im Rahme n des Arbeitsvorhaben s Vergangenheitspolitik und -diskurs: Tschecho-
slowakei, DDR, BRD wurde n neu e Teilergebnisse vorgestellt (Brenner) . 

Eine n eigenen Beitra g zur Erforschun g der Mentalitäte n leisten die sprach -
geschichtliche n un d volkskundliche n Arbeiten im Rahme n des Arbeitsfeldes Die 
deutschen Mundarten in Böhmen und Mähren-Schlesien  (Hofmann , Dr . Holzhauer , 
Kesselgruber) . 

In diesen Forschungsbereic h gehörte n nich t zuletz t die Forschungsplanunge n der 
Jahrestagun g mit den Aspekten Religion, Kirchen und Gesellschaft in den böhmi-
schen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert (Prof . Seibt, Müller) . 

c) Stipendiaten und Gäste 

Im Septembe r arbeitet e als DAAD-Stipendiati n Fra u Eva Keilová, Palacký -
Universitä t Olmütz , zu dem Forschungsvorhabe n „Da s Judentu m in Königinho f an 
der Elbe (Dvů r Králové n. L.) un d sein Beitra g zum Aufschwung der nordostböh -
mische n Textilindustrie " mehrer e Woche n am Institu t un d in der Staatsbibliothe k in 
München . Im Laufe des Jahre s besuchte n mehrer e Gruppe n tschechische r Studente n 
aus Prag , Pilsen un d Olmüt z Institu t un d Bibliothe k in München . Zahlreich e an-
dere Gäst e un d Fremdstipendiate n aus dem In - un d Ausland , vor allem Mitarbeite r 
des Historische n Institut s der Tschechische n Akademi e der Wissenschaften , aber 
auch Forsche r aus den USA, Japan , Australien ode r Dänemar k nutzte n für längere 
Zei t die Forschungsmöglichkeite n des Collegiu m Carolinum . 

Mi t den sehr geringen zur Verfügung stehende n Mittel n zur Unterstützun g von 
Fremdforschungsvorhabe n konnte n 1999 für folgende Arbeitsvorhabe n kleiner e 
Sach- ode r Reisebeihilfe n gewährt werden . 

-  Da s Kaschaue r Stadtrech t (Einzelforschun g un d Editionsvorhaben , München ) 
(Dr . Mari a Tischler) , 

-  Eduar d Winte r -  ein Beitra g zur Theologie - un d Bildungsgeschicht e des 20. Jahr -
hundert s (Dissertationsvorhaben , Bamberg ) (Ine s Kowalski, M. A.), 

-  Di e Deutsch e Evangelisch e Kirch e in Böhmen , Mähre n un d Schlesien im 20. Jahr -
hunder t (Dissertationsvorhaben , Leipzig) (Mari a Heinke-Probst) . 

Ein e Delegatio n von Abgeordnete n des Bayerische n Landtag s unte r Leitun g 
des stellvertretende n Vorsitzende n des Kulturausschusses , Herr n Abg. Christia n 
Knauer , besucht e das Institu t am 22. Jun i un d erkundigt e sich insbesonder e nac h der 
EDV-Ausstattun g der Bibliothek . Am 20. Oktobe r war eine Grupp e von Senatore n 
des tschechische n Parlament s zu Gas t im CC . 
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Veranstaltungen 

De n vom Collegiu m Carolinu m veranstaltete n Forschungskonferenzen , insbe-
sonder e den Bad Wiesseer Fachtagungen , komm t traditionel l die Rolle zu, jeweils 
zu einem speziellen Them a Anstöß e zu neue n Forschungszugänge n un d Frage -
stellungen im internationale n Rahme n zu geben. Mi t seinem Münchne r Bohemisten -
Treffen versuch t das Institu t der deutschsprachige n Forschun g aller Fachrichtunge n 
zu Aspekten der böhmische n Länder , der Tschechoslowakei , Tschechien s un d der 
Slowakei eine interdisziplinär e Plattfor m zu einem engen Austausch in der Pla-
nungs - un d währen d der Bearbeitungsphas e zu bieten un d dami t Synergieeffekte in 
der Forschun g zu unterstützen . Zude m dien t diese Veranstaltun g der Förderun g 
des wissenschaftliche n Nachwuchses . 

Auf dem „3 . Münchne r Bohemisten-Treffen " am 5. Mär z 1999 stande n dieses Ma l 
allgemein e Frage n der Bohemisti k un d ihre r Institutione n un d inhaltlic h vor allem 
literaturwissenschaftlich e Theme n sowie sozialhistorisch e Großprojekt e im Vorder-
grund . Durc h Exposes wurde n 29 weitere laufend e Forschungsvorhabe n vorgestellt 
(vgl. den Tagungsberich t in Boh Z 40/ 2 (1999) 487-492) . 

Referate : 

Robert Luft  (München) : Ist die deutschsprachig e Bohemisti k auf dem Weg zu 
einem Fac h „Bohemia n Studies " ? Einige Überlegunge n 

Peter Heumos (München) : Problem e der Sozialgeschicht e der Industriearbeiter -
schaft in der Tschechoslowake i nac h 1948 

Peter Urbanitsch (Wien) : Sozialgeschicht e der Habsburgermonarchi e 1848-1918 

Herbert Schmid  (Hof) : De r Wiener Fürstenta g von 1515 

Renata Sirota-Frohnauer (Regensburg) : Da s Bohemicu m Regensburg-Passau : 
Entwicklunge n un d Vorhabe n 

Gudrun Langer (Offenbach/Frankfurt) : Austriakisch e Perspektive n in der 
Literatu r des Národn í obrození . Da s Beispiel K. H . Mách a 

Dorothea Müller (Leipzig) : Philosophisch e Dimensione n im Frühwer k Kare l 
Čapek s 

Josef Vojvodík (Gmund/München) : De r tschechisch e Surrealismus : Zu r Proble -
mati k der Beziehunge n von Text un d Bild 

Di e von Prof . Seibt konzipiert e un d von Dorothe a Mülle r organisiert e Bad 
Wiesseer Tagung des Collegium Carolinum zum Them a „Religio n un d Gesellschaf t 
in den böhmische n Ländern " fand vom 18. bis 21. Novembe r statt . Im Mittelpunk t 
dieser Veranstaltun g stand dabei vor allem das 20. Jahrhunder t (vgl. den Tagungs-
berich t in diesem Heft) . 

Referate : 
Ferdinand Seibt (München) : Thro n un d Altar: Přemyslide n - Luxemburge r -
Habsburge r 

Horst Glassl (München) : Zwische n Vogelsang un d Staffelstein : Deutschböhmi -
scher Reformkatholizismu s 
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Andreas Wolf (Wien) : Di e „Los-von-Rom-Bewegung " un d ihre gesellschaftliche 
Resonan z im Egerlan d 

Franz Machilek  (Bamberg) : Kyrill, Metho d un d Velehrad . „Katholisch e Slawo-
philie": Brück e zur Orthodoxi e -  politisch e Ideologi e 

Emilia Hrabovec (Wien) : De r tschechisch e Katholizismu s aus der Sicht des 
Heilige n Stuhl s 

František X. Halas (Brno/Rom) : Češt í katolíc i mez i Praho u a Vatikáne m (Di e 
tschechische n Katholike n zwischen Pra g un d dem Vatikan) 

Miloš Trapl (Olomouc) : Di e katholisch e Kirch e un d die tschechisch e Gesellschaf t 
in Mähre n 1918-1938 

Jaroslav Sebek  (Prag) : Da s deutschsprachig e un d tschechisch e katholisch e Milieu 
in der Erste n Tschechoslowakische n Republi k im Vergleich 

Martin Schulze Wessel (Leipzig/Berlin) : Di e tschechoslowakisch e Kirche : Laien 
un d Kleru s einer neue n Kirch e 

Maria Heinke-Probst  (Leipzig) : Di e Deutsch e Evangelisch e Kirch e in Böhmen , 
Mähre n un d Schlesien 1919-1938 (1946) 

Jaroslav Macek  (Litoměřice) : Di e Verfolgung der katholische n Kirch e in den nach 
1938 abgetretene n Gebiete n 

Tobias Weger (München) : Di e katholisch e Rhetori k bei den vertriebene n 
Sudetendeutsche n in der Nachkriegszei t 

Jakub Trojan (Prag) : Da s Denke n von Josef L. Hromádk a im Kontex t der tsche -
chische n un d europäische n Ökumen e 

Tomáš Holík (Prag) : „Plach á zbožnost " (Scheu e Frömmigkeit) . Säkularisiert e 
Gesellschaft , Religiosität , Frömmigkei t un d Spiritualitä t in Tschechie n nach dem 
Kommunismu s 

In der Schlußphas e des Projekt s „Sozial e Strukture n in Böhme n vom 16. bis zum 
19. Jahrhundert " veranstaltet e das Collegiu m Carolinu m vom 18. bis 20. Mär z in 
Münche n die Konferen z „Untertanen , Herrschaf t un d Staa t in Böhme n un d im 
.Alten Reich' : Sozialgeschichtlich e Strukturen " unte r Beteiligun g von Frühneuzeit -
forscher n aus Berlin , Bern , Göttingen , München , Salzbur g un d Tokio (vgl. den 
Tagungsberich t in Boh Z 40/ 2 (1999) 498-503) . 

Referate : 

Robert Luft  (München) : Einführun g 

Werner Troßbach (Kassel) : Konflikt e in Grund - un d Gutsherrschaftsgcsell -
schaften des „Alten Reiches " im Vergleich 
Tom Scott (Liverpool) : Wande l un d Beharrun g der Untertänigkeit : Leibherrschaf t 
in komparative r Sicht 

Dana Stefanova (Wien) : Dorfautonomi e un d die sogenannt e „zweit e Leib-
eigenschaft " 1558-1750 

Alice Klášterská (Prag) : Untertanen , Obrigkei t un d Staat vor un d nac h 1780: 
Erbschaftspraxis , Haushaltsgründun g un d sozialstrukturell e Differenzierun g 
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Josef Grulich (Česk é Budějovice) : Erbschafts - un d Migrationsstrategie n der 
untertänige n Bevölkerun g (Südböhmen , End e des 16. bis 18. Jahrhunderts ) 

Lenka  Matušíková  (Prag) : Di e Entwicklun g des Handwerk s in der Herrschaf t 
Poděbrad y im 17. un d 18. Jahrhunder t 

Bronislav Chocholáč (Brno) : Güterpreise , Schulde n un d Ratensystem . Abgaben 
bei westmährische n Bauer n im 16. un d 17. Jahrhunder t 

Alena Pazderová (Prag) : Dörflich e Entwicklun g unte r dem Druc k der zweiten 
Leibeigenschaft . Di e Dörfe r Javorníc e un d Lipovka der Herrschaf t Rychno v nad 
Kněžno u vom End e des 16. Jahrhundert s bis 1803 

Hermann Zeitlhofer (Wien) : Sozialhistorisch e Aspekte des Heiratsverhalten s in 
Südböhmen . Di e Pfarr e Kapličk y in der Herrschaf t Vyšší Brod , 1650-1800 

Michael Mitterauer (Wien) : Mittelalterlich e Transformationsprozess e im öst-
lichen Mitteleurop a in ihre n Auswirkungen auf die Familienverfassun g 

Markus Cerman (Wien) : De r langfristige Wande l der ländliche n Sozialstruktu r 

Eduard Maur (Prag) : Staat un d lokale Obrigkeite n in Böhmen . Di e Entwicklun g 
1650-1750 

Sheilagh Ogilvie (Cambridge) : Staat un d Untertane n in der lokalen Gesellschaf t 
am Beispiel der Herrschaf t Frýdlan t 

Axel Lubinski  (Potsdam) : Forme n un d Entwicklungstendenze n landwirtschaft -
licher Lohnarbei t im Domaniu m des Herzogtum s Mecklenburg-Strelit z (18. Jahr -
hundert ) 

Im Rahme n des Forschungsprojekt s „Industriearbeiterschaf t in der Tschecho -
slowakei" fand am 3.-4 . Jun i 1999 im Institu t der von Dr . Pete r Heumo s organi -
sierte Worksho p „Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i in den fünfziger 
un d sechziger Jahren : Forschungsproblem e un d Methoden " statt . Dabe i konnte n die 
bisherigen Ergebnisse un d die methodisch-konzeptionelle n Problem e dreie r 
Forschungsprojekt e im Ländervergleic h vorgestellt werden . In s weitere Blickfeld 
wurde n zude m divergierend e ode r korrespondierend e Verhältniss e außerhal b der 
sozialistische n Systeme , insbesonder e in Westdeutschland , genommen , um so die 
spezifische tschechoslowakisch e Entwicklun g besser beurteile n zu können . 

Referate : 

Peter Heumos (München) : Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 1945-
1968. Ergebnisse un d Forschungsproblem e 

Dušan Janák  (Opava) : Zu r Struktu r der tschechoslowakische n Einheitsgewerk -
schaft in der Phas e der „Normalisierung " 

Steffen H. Eisner (Dresden) : Da s Eingabewese n in der DD R 

Weitere Diskussionsteilnehmende : Chr . Boyer (Dresden) , Chr . Brenne r (Mün -
chen) , J. Dittman-Balca r (München) , R. Luft (München) , M. Mare k (München) , 
F. Sattle r (Berlin) , P. Skyba (Dresden) , D . Süss (München ) u. a. 
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1999 veranstaltete das Collegium Carolinum aufgrund der Finanzsituation aus-
nahmsweise nur zwei öffentliche Freitagsvorträge im Seminarraum des Instituts, die 
wiederum Themen der deutschböhmischen und tschechischen Literaturgeschichte 
sowie der tschechoslowakischen Zeitgeschichte galten: 

30. April, Prof.PhD John M. Clifton-Everest (Sydney/Australien): Gottesurteil 
und Schlußgebet im „Ackermann aus Böhmen" des Johann von Tepl 

3. Dezember, Jaroslav Sebek, PhD. (Prag/Brno): Im Spannungsfeld von Demo-
kratie und Autoritarismus: Die Deutsche Christlichsoziale Volkspartei in der Tsche-
choslowakei 1933-1938 

Zu erwähnen sind schließlich mehrere Buchpräsentationen, darunter die am 
25. Oktober vom Collegium Carolinum gemeinsam mit dem Goethe-Institut in Prag 
veranstaltete Vorstellung neuerer deutscher Publikationen über den „Reichsgau 
Sudetenland", insbesondere über Konrad Henlein und über die Einstellung der deut-
schen Bevölkerung unter der nationalsozialistischen Herrschaft in den Randgebieten 
der böhmischen Länder. Am 15. Dezember 1999 wurden die Memoiren von Baronin 
Dr. Johanna von Herzogenberg in München mit einer Lesung vorgestellt. 

Intensive Vorbereitungen wurden für die im Jahr 2000 beabsichtigten Konferen-
zen aufgenommen, darunter das 4. Münchner Bohemisten-Treffen im März 2000, ein 
zweiter Workshop des Projekts „Tschechoslowakische Sozialgeschichte 1948-1989: 
Industriearbeiterschaft und Genossenschaftsbauern" sowie die Bad Wiesseer Fach-
tagung, die - konzipiert und organisiert von Christiane Brenner, - unter dem Thema 
„Phasen und Formen der Transformation in der Tschechoslowakei 1918-1993" 
stehen wird. 

Veröffentlichungen 

Die Publikationen des Collegium Carolinum behandeln Forschungsfragen der 
böhmischen Länder, der Slowakei und der angrenzenden mittel- und ostmitteleuro-
päischen Regionen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Sie liefern nicht nur einen 
Beitrag zur Kenntnis von Traditionen und Besonderheiten dieser historisch wichti-
gen europäischen Region, sondern bilden auch ein Bindeglied zwischen der deut-
schen, der tschechischen sowie der slowakischen und der österreichischen Historio-
graphie. 

Einen Schwerpunkt des Publikationsprogramms bildeten im Berichtsjahr neben 
der Mundartforschung biographische Veröffentlichungen. Mit zwei Lieferungen 
des Biographischen Lexikons konnte dessen dritter Band abgeschlossen und mit 
den Memoiren von Baronin Herzogenberg ein weiterer Beitrag in der Reihe 
„Lebensbilder" vorgelegt werden. 

Bei der Zeitschrift Bohemia kam es zu einem Wechsel in der Redaktion, Christiane 
Brenner löste im Herbst 1999 Dr. Eva Hahn ab, nachdem für mehrere Monate 
Robert Luft interimistisch redaktionelle Aufgaben wahrgenommen hatte. In diesem 
Zusammenhang, vor allem aber mit einer Umstellung der Heftproduktion verzöger-
te sich die Auslieferung der Hefte. Beide Hefte haben thematische Schwerpunkte. Im 
ersten Heft, das dem Vorstandsmitglied Professor Dr. Franz Machilek zu seinem 
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65. Geburtsta g gewidmet ist, finden sich die Beiträge eines internationale n Sympo -
siums, das unte r Beteiligun g des Collegiu m Carolinu m in Magdebur g im April 1998 
stattfan d un d dem Heilige n Adalbert/Vojtěc h un d der ersten Jahrtausendwend e 
gewidmet war. Da s zweite Hef t legt den thematische n Schwerpunk t auf die Zei t des 
Nationalsozialismu s in den böhmische n Ländern . Darübe r hinau s enthäl t es Studie n 
zu interkulturelle n Frage n un d einen Diskussionsbeitra g zur Lage der deutsche n 
Bohemisti k vom Mär z 1999. 

Ein e späte Wirkun g der Umbruchsjahr e 1989/9 0 zeigte sich darin , daß einige 
Nummer n der Zeitschrif t Bohemi a aus den späten achtzige r Jahre n restlos vergriffen 
sind. Seit Jahresend e 1999 sind die komplette n Jahrgäng e 27 (1986) un d 28 (1987) 
sowie Hef t 1 des Jahrgang s 29 (1988) wieder lieferbar, die erstmal s im Rahme n des 
Print-on-demand-Verfahren s produzier t wurden . 

Durc h die laufend e Berichterstattun g über einschlägige Konferenze n in der Ver-
anstaltungschroni k un d durc h Rezensione n der Bohemi a kam das Institu t seiner 
Aufgabe der Koordinatio n der Forschun g nach . 

I m Berichtsjah r erschie n in einem Prage r Verlag erneu t die tschechisch e Überset -
zun g einer CC-Publikation . Di e beiden inzwische n in deutsche r Sprach e vergriffe-
nen Bänd e von Detle f Brande s über „Di e Tscheche n unte r deutsche m Protektorat : 
Besatzungspolitik , Kollaboratio n un d Widerstan d im Protektora t Böhme n un d 
Mähren " wurde n unte r dem Tite l „Češ i po d německý m protektorátem . Okupačn í 
politika , kolaborac e a odbo j 1939-1945" vom Verlag Prosto r in einem Band publi -
ziert . 

Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m konnte n im 
Berichtsjah r 1999 insgesamt wieder zwei Bänd e der Zeitschrif t Bohemi a (BohZ) , 
Lieferunge n von Hand - un d Wörterbücher n sowie Bänd e aus den Reihe n „Ver-
öffentlichunge n des Collegiu m Carolinum " (VCC ) un d „Ba d Wiesseer Tagunge n 
des Collegiu m Carolinum " (BWT) redaktionel l un d drucktechnisc h betreue n un d 
fertigstellen . 

Im einzelne n wurde n 1999 folgende Institutspublikatione n bearbeite t un d ver-
öffentlicht : 

1. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1998, Hef t 4. Selbstverlag Collegiu m Carolinum : Münche n 
1999, 52 S. 

2. Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in der Tschechische n un d in der Slowakische n 
Republik . Jahrgan g 1999, Heft e 1-3. Selbstverlag Collegiu m Carolinum : Mün -
che n 1998, 48 S., 39 S., 44 S. 

3. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
von Ferdinan d S e i b t un d Han s L e m b e r g . R. Oldenbour g Verlag: München . 
Band 40 (1999) Hef t 1, S. 1-275. 

4. Bohemi a (w. o.) Band 40 (1999) Hef t 2, S. 276-516, 

5. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . von 
Ferdinan d S e i b t , Han s L e m b e r g un d Helmu t S1 a p n i c k a. R. Oldenbour g 
Verlag: Münche n 1999. Band III , Lieferun g 9: Schi-Sch ö (S. 641-720) . 
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6. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. von 
Ferdinand S e i b t , Hans L e m b e r g und Helmut S l a p n i c k a . R. Oldenbourg 
Verlag: München 1999. Band III, Lieferung 10: Schö-Schy (S. 721-821). 

7. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-
men und Mähren-Schlesien. Hrsg. von Otfrid E h r i s m a n n . Bearb. von Bettina 
H o f m a n n , Antje H o l z h a u e r und Bernd K e s s e l g r u b e r . R. Oldenbourg 
Verlag: München 1999. Band III, Lieferung 5: Treber - Tröte (S. 321-400). 

8. H e r z o g e n b e r g , Johanna von: Bilderbogen Aus meinem Leben. Mit einem 
Vorwort von Ferdinand Se ib t . R. Oldenbourg Verlag: München 1999, 302 S. 
(Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder 7). 

9. G e b e l , Ralf: „Heim ins Reich". Konrad Henlein und der Reichsgau Sudeten-
land 1938-1945. 2. Auflage. R. Oldenbourg Verlag: München 2000, XVII und 
425 S., 1 Karte (VCC 83). 

10. Neuerwerbungen der wissenschaftlichen Bibliothek von Collegium Carolinum, 
Sudetendeutschem Archiv, Ackermann-Gemeinde und Adalbert Stifter Verein. 
3 Lieferungen. München 1999, vervielfältigt zum internen Gebrauch. 

Im Satz bei Druckereien bzw. in der EDV-mäßigen Satzherstellung im Institut 
befanden sich Ende 1999 folgende Publikationen: 

1. Heimat und Exil - Emigration und Vertreibung aus den böhmischen Ländern 
im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Peter H e u m o s (BWT 21). 

2. Ungarn und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Zwei Nationen 
und zwei Länder im gesellschaftlichen und politischen Vergleich. Hrsg. von 
Robert L u f t (BWT 22). 

3. R e i c h , Andreas: Die deutschen Konsumgenossenschaften in der Ersten Tsche-
choslowakischen Republik 1918-1938 (VCC 87). 

4. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheiten-
probleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil II: 1921-1926. 
Berichte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet und kommen-
tiert von Manfred A l e x a n d e r (VCC 49/11). 

5. Bauen für die Nation. Selbstdarstellungsstrategien kleiner Völker zwischen na-
tionaler Eigenart und politischer Ambition. Hrsg. von Michaela M a r e k (BWT 
24). 

6. Rußland und die böhmischen Länder. Hrsg. von Peter Heumos und Christiane 
B r e n n e r (BWT 25). 

Die Druckvorbereitung folgender Publikationen wurde begonnen oder weiter-
geführt: 

1. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
von Ferdinand S e i b t, Hans L e m b e r g und Jörg K. H o e n s c h . Band41 (2000) 
Heft l . 

2. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in 
Böhmen und Mähren-Schlesien, Band III, Lieferung 6 bis 8. 
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3. N e u m a n n o v á , Jana : Kulturpoliti k in der Tschechoslowake i 1945-1956 
(VCC80) . 

4 B r a c h , Radko : Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 81). 

5. C h i n y a e v a , Elena : Russian s outsid e Russia: Th e Emigr é Communit y in Cze -
choslovakia , 1918-1938 (VCC 89). 

6. P i t t r o f , Kurt /Luf t , Robert : Bibliographi e des böhmische n Glase s (VCC 68). 

7. Di e Tschechoslowake i un d Ostmitteleurop a 1945-1948 . Hrsg . von Pete r 
H e u m o s (BWT 23). 

Wissenschaftliche Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

a) Veröffentlichungen 

Di e wissenschaftliche n Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Collegiu m 
Carolinu m veröffentlichte n im Berichtsjah r im Rahme n ihre r Forschungsschwer -
punkt e zahlreich e Fachaufsätz e un d ander e Studien , arbeitete n an Handbücher n mit 
un d lieferten Beiträge zu internationale n Sammelwerke n un d zu Zeitschriften . Diese 
Studie n wurde n von den Mitarbeiter n mi t großem Einsat z für die Sache überwie-
gend außerhal b ihre r Dienstzeite n erarbeitet . Darübe r hinau s beteiligten sie sich mi t 
Buchbesprechunge n un d Tagungsberichte n am wissenschaftliche n Dialo g un d mit 
Interview s un d Kommentare n in verschiedene n Medie n an der Vermittlun g wissen-
schaftliche r Erkenntniss e in der Öffentlichkeit . 

Christiane Brenner, M.A. 
1. Übe r das Partei(un)wesen . Statione n einer Debatt e im Dneše k 1946-1948. In : Bedřich 

Loewenstein . Překračován í hrani c aneb zprostředkovatel . Grenzüberschreitunge n oder 
De r Vermittler . Jubilejní spis k 70. narozeniná m evropského historika . Festschrif t zum 
70. Geburtsta g eines europäische n Historikers . Hrsg. von Vilém Preča n zus. mit Milena 
Janišov á und Matthia s Ro es er. Praha-Brn o 1999,51-64 . 

2. Politick ý diskurs české společnost i v letech 1945-1948. Dějiny a současnos t 21 (1999) 
Heft 3, 41-42. 

3. Zus. mit Jiří Veselý: Bericht e zu Staat und Gesellschaf t in der Tschechische n und in der 
Slowakischen Republik , Heft 4/1998. Münche n 1999, 52 S. 

4. Schlußstrich , Obsession und ein leises Ja. Von der Last der Geschicht e -  oder warum ein 
Historikerstrei t in Tschechie n bisher aussteht . Frankfurte r Rundscha u Nr . 237 vom 
12.10.1999, 10. 

5. (Tagungsbericht ) VIII . Kongre ß der Tschechische n Historiker . Bohemi a 40/2 (1999) 
507-510. 

K. Erik Franzen 
1. (Rezension ) Die Flüchtlingsfrag e in der deutsche n Nachkriegsgesellschaft . Hrsg. von 

Thoma s Grosse r und Sylvia Seh r aut . Mannhei m 1996 (Mannheime r Historisch e 
Forschunge n 11). Bohemi a 40/1 (1999) 243-246. 

Dr. Peter Heumos 
1. Normalisierun g und soziale Beschwichtigungsstrategie n in der ČSSR. KPTsch-Politik , 

Gewerkschafte n und Arbeiterbewußtsein . In : Repression und Wohlstandsversprechen . 
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Zu r Stabilisierun g von Parteiherrschaf t in der DD R un d der ČSSR . Hrsg . von Christop h 
B o y e r un d Pete r S k y b a . Dresde n 1999, 119-128 (Bericht e un d Studien . Hrsg . vom 
Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusforschun g e.V. an der Technische n Universitä t 
Dresde n 20). 

2. Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 1948-1989: Industriearbeiterschaf t un d Genos -
senschaftsbauern . Ein Forschungsprojek t des Collegiu m Carolinum . Bohemi a 40/ 1 (1999) 
213-217 . 

3. Zus . mit Gerhar d T r a p p : Antibarbaros : Johanne s Urzidil s publizistisch e Tätigkei t in 
Medie n der tschechoslowakische n Exilregierun g 1940-1945. Bohemi a 40/ 2 (1999) 417-
435. 

4. (Tagungsbericht ) Sozialgeschichte , soziale Strukture n un d Arbeiterbewegun g in den böh -
mische n Länder n un d in der Slowakei im 19. un d 20. Jahrhundert . Bohemi a 40/ 1 (1999) 
197-199. 

5. (Tagungsbericht ) Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i in den fünfziger un d 
sechziger Jahren : Forschungsprobleme , Methoden , Vergleichsperspektiven . Worksho p 
des Collegiu m Carolinum . Bohemi a 40/ 2 (1999) 505-507 ; auch als AHF-Informatio n 
Nr . 108 vom 10.12.1999. 

Robert Luft 

1. Politisch e Kultu r un d Regionalismu s in eine r Zentrallandschaf t zweiten Grades : das 
Beispiel Mähre n im späten 19.Jahrhundert . In : Politisch e Kultu r in Ostmittel -  un d 
Südosteuropa . Hrsg . von Werne r B r a m k e in Zusammenarbei t mit Thoma s A d a m . 
Leipzig 1999, 125-160. 

2. Prage r Schneidergeselle n in der 2. Hälft e des 19. Jahrhunderts . Forschungsprobleme . In : 
Ponížen í a odstrčení/Měst a versus katastrofy . Sborní k příspěvků . Hrsg . von Jiří P e š e k 
un d Václav L e d v i n k a . Prah a 1998, 109-112 (Document a Pragensi a 16). 

3. Nostit z v. [Familie] ; Otto ; Johan n Hartwi g v. N ; Fran z Anto n v. N . In : Neu e Deutsch e 
Biographie . Hrsg . von der Historische n Kommissio n bei der Bayerische n Akademi e der 
Wissenschaften . Bd. 19: Nauwac h - Pagel. Berlin 1999, 350-355 . 

4. Ist die deutschsprachig e Bohemisti k auf dem Weg zu einem Fac h „Bohemia n Studies " ? 
Bohemi a 40/ 2 (1999) 472-483 . 

5. (Tagungsbericht ) Mácha , Industriearbeiterschaft , Fürstentag e un d Surrealismus . Da s 
3. Münchne r Bohemisten-Treffe n un d die Theme n der deutschsprachige n „Bohemistik" . 
Bohemi a 40/ 2 (1999) 487-492 . 

6. (Tagungsbericht ) Untertanen , Herrschaf t un d Staa t in Böhme n un d im „Alten Reich " in 
der Frühneuzeit . Bohemi a 40/ 2 (1999) 498-503 . 

Dr. Michaela Marek 

1. Da s Museu m des Königreiche s Böhme n als „Staatsbau" . In : Nov é měst o pražské ve 
14.-20 . století . Sborní k referát ů a diskusníc h příspěvků ze 16. vědeckéh o zasedán í Archivu 
hlavníh o měst a Prahy . Hrsg . von Václav L e d v i n k a un d Jiří P e š e k . Prah a 1998, 
261-299 (Document a Pragensi a 17). 

2. „Modellstadt " un d „Modellgesellschaft" . Anmerkunge n zur Vorstellun g von Fortschrit t 
im Städteba u der ersten Hälft e des 19. Jahrhundert s in den böhmische n Ländern . In : 
Bedřic h Loewenstein . Překračován í hrani c ane b zprostředkovatel . Grenzüberschrei -
tunge n ode r De r Vermittler . Jubilejn í spis k 70. narozeniná m evropskéh o historika . 
Festschrif t zum 70. Geburtsta g eines europäische n Historikers . Hrsg . von Vilém P r e č a n 
zus. mit Milen a J a n i š o v á un d Matthia s R o e s e r . Praha-Brn o 1999, 122-139. 

3. (Tagungsbericht ) Kulturell e Pluralität , national e Identitä t un d Modernisierun g in ost-
mitteleuropäische n Metropole n 1900-1930. Bohemi a 40/ 1 (1999) 207-209 . 
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Dorothea Müller, Dipl.-Übers. 

1. (Tagungsbericht ) Okzidentbilde r -  Konstruktione n und Wahrnehmungen . Bohemi a 40/1 
(1999)210-213 . 

2. (Tagungsbericht ) Arbeitstreffen des Jungen Forum s Slavistischer Literaturwissenschaf t 
vom 24. bis 26. Septembe r 1999 in Salzburg. Bohemi a 40/2 (1999) 510-512. 

b) Lehre 

Enge Verbindunge n pflegt das Collegiu m Carolinu m im Bereich der Lehr e mi t 
den Universitäte n Regenburg , Passau un d Gießen , an dene n hauptamtlic h An-
gestellte des Institut s im Berichtsjah r Lehrveranstaltunge n abhielten , sowie mit der 
Ludwig-Maximilians-Universitä t München . 

Bettina Hofmann: Prosemina r „Einführun g in die mittelhochdeutsch e Sprach e un d 
Literatur : Di e Minnelyri k Walther s von der Vogelweide" am Germani -
stischen Institu t der Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (WS 98/99) . 
Prosemina r „Einführun g in die mittelhochdeutsch e Sprach e un d Literatur : 
Gespräch e über die Minne " am Germanistische n Institu t der Justus-Liebig -
Universitä t in Gieße n (SS 99). 
Prosemina r „Einführun g in die mittelhochdeutsch e Sprach e un d Literatur : 
Di e Versnovellen Konrad s von Würzburg " am Germanistische n Institu t der 
Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n (WS 1999/2000) . 

Antje Holzhauer: Einführun g in die mittelhochdeutsch e Sprach e un d Dichtun g 
„Zwerge , Riesen , Drachen : die Phantasti k in der mittelhochdeutsche n Lite -
ratur " am Germanistische n Institu t der Justus-Liebig-Universitä t in Gieße n 
(WS 98/99) . 

Robert Luft: Übun g „Analyse von Überblicksdarstellunge n zur Geschicht e der 
Tschechoslowakei" , Parallelveranstaltun g im Rahme n des Bohemicum s 
Regensburg-Passa u am Historische n Institu t der Universitä t Passau un d am 
Historische n Institu t der Universitä t Regensbur g (SS 99). 

c) Referententätigkeit und Tagungsbesuche 

Di e hauptamtliche n Angestellten des Collegiu m Carolinu m nahme n im Berichts -
jahr im Rahme n ihre r Dienstpflichte n un d darübe r hinau s an zahlreiche n Fach -
tagunge n im In - un d Ausland teil, auf dene n sie meist referierten . 

27.1. Historick ý ústav AV ČR , Ústa v pro soudob é dějiny AV ČR , Prag ; Ein -
zelvortrag ; Referen t Peter Heumos: Di e europäisch e sozialistische Be-
wegung un d der Ost-West-Konflik t 1944-1948. 

5.3. Collegiu m Carolinum , München ; 3. Münchne r Bohemisten-Treffen ; 
Referen t Robert Luft: Ist die deutschsprachig e Bohemisti k auf dem Weg 
zu einem Fac h „Bohemia n Studies"? Einige Überlegungen ; Referen t 
Peter Heumos: Problem e der Sozialgeschicht e der Industriearbeiter -
schaft in der Tschechoslowake i nac h 1948. 
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17.-23.3 . Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion; Hamburg , Hau s Rissen . Internationale s Institu t für Politi k un d 
Wirtschaft ; Tagun g „Di e tschechoslowakisch e Frag e in der deutsche n 
un d internationale n Politi k 1918-1948". 

19.-20.3 . Collegiu m Carolinum , München ; Fachtagun g „Untertanen , Herrschaf t 
un d Staat in Böhme n un d im .Alten Reich' : Sozialgeschichtlich e Struk -
turen " im Rahme n des Forschungsprojekt s „Sozial e Strukture n in 
Böhmen " des Institut s für Sozial-  un d Wirtschaftsgeschicht e der Uni -
versität Wien u. a., geförder t durc h die Volkswagen-Stiftung ; Referen t 
Robert Luft: Einführung . 

8.-10.4 . Volkswagen-Stiftung ; Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusfor -
schun g an der T U Dresden , Dresden ; Kolloquiu m zum Förderschwer -
punk t „Diktature n im Europ a des 20. Jahrhunderts" ; Referen t Peter 
Heumos: Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 1948-1968. Industrie -
arbeiterschaf t un d Genossenschaftsbauern . 

23.-24.4 . Historisch e Kommissio n der Sudetenländer ; Bad Wiessee, Jahrestagun g 
„Loyalitäte n im polyethnischen , multikonfessionelle n Staa t am Beispiel 
der ČSR . 2. Teil: Loyalitäte n in/vo n Institutionen" ; Referenti n Chri-
stiane Brenner: Loyalitätsbezüg e der KPTsch . 

29.4. Europa-Universitä t Viadrina Frankfurt/Oder ; Einzelvortrag ; Referenti n 
Christiane Brenner: Zweierle i Erinnerung : Di e Vertreibun g der Deut -
schen aus der Tschechoslowakei . 

27.-28.5 . Goethe-Institu t Prag; Kolloquiu m „De r Bohemismus-Diskurs . Kultur -
geschichtlich e Prozess e in den böhmische n Länder n in der ersten Hälft e 
des 19. Jahrhunderts " im Rahme n des Bohemismus-Projekt s der Fritz -
Thyssen-Stiftung . 

3.-4.6 . Collegiu m Carolinum , München ; Worksho p „Industriearbeiterschaf t in 
der Tschechoslowake i in den fünfziger un d sechziger Jahren : For -
schungsproblem e un d Methoden " im Rahme n des Forschungsprojekt s 
„Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 1948-1989: Industriearbeiter -
schaft un d Genossenschaftsbauern " des Collegiu m Carolinum , geförder t 
durc h die Volkswagen-Stiftung ; Referen t Peter Heumos: Industrie -
arbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 1945-1968. Ergebnisse un d For -
schungsprobleme . 

1.-2.7 . Zentru m für Zeithistorisch e Forschung , Potsdam ; Kolloquiu m „Per -
spektiven der Zeitgeschicht e Ostmitteleuropas" ; Referen t Peter Heumos: 
Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 1945-1968. 

5.7. Humboldt-Universitä t Berlin ; Diskussionsveranstaltun g im Rahme n des 
Projekttutorium s „Deutsch-tschechisch e Beziehunge n in Vergangenhei t 
un d Gegenwart" ; Referenti n Christiane Brenner. 

7.7. Institu t für Kunstgeschichte , Universitä t Leipzig; Einzelvortrag ; Re-
ferenti n Michaela Marek: Architektu r un d Identitätspoliti k -  De r 
Ausbau Prags zur Landeshauptstad t in der Habsburgermonarchie . 
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29.-30.7 . Institu t für Sozialgeschicht e der Universitä t Wien; Worksho p im Rahme n 
des Forschungsprojekt s „Sozial e Strukture n in Böhmen" , geförder t durc h 
die Volkswagen-Stiftung . 

10.-12.9 . 8. sjezd českých historik ů [8. Tschechische r Historikertag] , Hrade c 
Králové . 

24.-26.9 . 3. Arbeitstreffen des Junge n Forum s Slavistische Literaturwissenschaft , 
Universitä t Salzburg; Referenti n Dorothea Müller: Zu r literarische n 
Konstruktio n menschliche r Subjektivitä t in Kare l Čapek s „Bož í muka" . 

24.-26.9 . Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion; Deidesheim ; Journalistensemina r der Deutsch-Tschechische n un d 
Deutsch-Slowakische n Historikerkommission . 

3.10. Sozialwissenschaftlich e Fakultä t der Karls-Universitä t Prag ; Einzel -
vortrag ; Referen t Peter Heumos: Aspekte der Sozialgeschicht e der 
Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i 1945-1968. 

20.-23.10 . Georg-Eckert-Institu t für International e Schulbuchforschung , Philo -
sophisch e Fakultä t der Karls-Universität , Prag ; 7. Deutsch-Tschechisch e 
Schulbuchkonferen z „Endlic h in nationale r Ruhelage ? Tschechen , Deut -
sche un d Slowaken reflektiere n über ihr Verhältni s zum Nationalstaat" . 

25.11. Goethe-Institu t Prag , Collegiu m Carolinum , Prag ; Buchpräsentatio n 
„De r Reichsga u Sudetenlan d in neue n deutsche n Forschungen" . 

18.-21.11 . Collegiu m Carolinum , Bad Wiessee; Jahrestagun g „Religio n un d 
Gesellschaf t in den böhmische n Ländern" . 

24.-25.11 . Matic e moravská , Historick ý ústav Filozofick é fakulty Masarykov y uni -
verzity, Moravsk é zemské muzeum , Österreichische s Ost - un d Südost -
europa-Institu t Wien, Zweigstelle Brünn/Brno ; International e Kon -
ferenz „Dějin y Morav y a Matic e moravská : Problém y a perspektivy" 
[Geschicht e Mähren s un d der Matic e Moravská : Problem e un d 
Perspektiven] ; Referen t Robert Luft: Landesgeschichte , Regional -
forschung , Heimatkunde , (Nationalgeschichte ) regional e Gesellschafts -
geschichte : Mähre n im 19. un d 20. Jahrhundert . 

25.-28.11 . Geisteswissenschaftliche s Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmittel -
europas , Institu t Francais , Leipzig: Tagun g „WortEnde . Intellektuell e im 
21.Jahrhundert ? Vergleichend e Überlegunge n kurz vor End e des intel -
lektuelle n Jahrhunderts" . 

3.-5.12 . Deutsch-Tschechisch e un d Deutsch-Slowakisch e Historikerkommis -
sion; Ústa v pro soudob é dějiny, Prag ; Arbeitssitzung . 

De s weiteren besuchte n hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m 
die Jahres - ode r Mitgliederversammlunge n folgender Organisationen : Osteuropa -
Institut , Münche n (22.1.) , Verband der Osteuropa-Historiker , Frankfurt/Mai n 
(26.2.) , AH F - Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r Forschungs -
einrichtungen , Münche n (1.3.) , Institu t für Ostrecht , Münche n (25.3.) , Historisch e 
Kommissio n der Sudetenländer , Bad Wiessee (23.4.) , Herder-Institu t e.V., Mar -
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burg/Lah n (18.6.) , un d nahme n an Besprechunge n un d Redaktionssitzunge n der 
Zeitschrifte n „Soudob é dějiny" un d „Österreichisch e Zeitschrif t für Geschichts -
wissenschaften " teil. 

Weitere wissenschaftliche Arbeitsbereiche 

Di e Mitarbeiterinne n un d Mitarbeite r des Institut s kame n dem Auftrag zur 
Koordinatio n un d Förderun g von Forschun g un d wissenschaftliche r Zusam -
menarbei t durc h Betreuun g un d Beratun g von in- un d ausländische n Wissen-
schaftlerinne n un d Wissenschaftlern , insbesonder e aber auch von Studierende n bei 
der Themenwah l un d Anfertigun g von Abschlußarbeite n nach . Zude m ist die gut-
achterlich e Tätigkei t von Institutsangestellte n für wissenschaftlich e Einrichtunge n 
un d Stiftunge n in der Tschechische n Republi k un d in Deutschlan d wie auch für 
bayerisch e Dienststelle n zu erwähnen . Ferne r halfen die Mitarbeiterinne n un d 
Mitarbeite r durc h Auskünfte un d eine umfangreich e Beratungstätigkei t öffentliche n 
Institutionen , Forscher n un d den Medien . Da s Angebot der Instituts-Homepag e 
un d die E-Mail-Verbindunge n führte n dabe i zu einem deutliche n Anstieg von 
Anfragen von Wissenschaftlern , Vertreter n wissenschaftliche r Institutionen , 
Studierende n un d Journalisten . 

a) Materialerschließungen (Handbücher,  Editionen) 

Im Berichtszeitrau m wurde n nebe n der Schlußredaktio n für die den dritte n Band 
abschließend e Lieferun g des Biographischen Lexikons  zur Geschichte der böhmi-
schen Länder  sachlich e Erschließungstätigkeite n für Band 4 des Lexikon s vor-
genommen . Komplettier t wurde insbesonder e die umfangreich e zentral e Biblio-
graphie , welche die bislang ausgewertete n biographische n Veröffentlichunge n 
zusammenfaß t un d als Anhan g des vierten un d dami t letzte n Bande s des Bio-
graphische n Lexikon s erscheine n wird. 

Mi t unveränder t großem Engagemen t wurde n die Arbeiten am dritte n Band 
des Sudetendeutschen Wörterbuchs: Die deutschen Mundarten in Böhmen und 
Mähren-Schlesien  fortgesetzt . Di e beiden neue n Lieferunge n dieses Bande s umfas-
sen Teile des dialektologisc h identische n Buchstaben s D/ T (Hofmann , Dr . Holz -
hauer , Kesselgruber) . 

Aufgrund von mehrere n editorische n un d systematische n Probleme n konnte n die 
Arbeiten am Satz von Teil I I der fünfteiligen Editio n Deutsche Gesandtschafts-
berichte aus Prag, der die Jahr e von 1921 bis 1926 umfaßt , nich t fortgesetz t werden . 
Fortgeführ t wurd e -  mi t finanzielle r Unterstützun g des Herder-Institut s in 
Marburg/Lah n bzw. der Historische n Kommissio n der Sudetenlände r -  die von 
externe n Mitarbeiter n durchgeführt e Bearbeitun g von Teil II I (1927-1932 ) un d von 
Teil V (1933-1938) . 

De r im Manuskrip t erstellt e dritt e Teil der mehrbändige n Editio n Briefe und 
Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie liegt inzwi-
schen auf Datenträge r vor un d soll in Kürz e in Satz gehen . 

Aufgrund Personalmangel s konnte n im Berichtsjah r die Recherche n un d Arbeiten 
zur Erstellun g der Bibliographi e des böhmische n Glase s nich t fortgesetz t werden . 
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Von einem externen Mitarbeiter wurden Arbeiten an einem zusammen mit der 
Universität Trier betriebenen Projekt für eine Historische Konkordanz der 
Landschaftsnamen in Böhmen, Mähren und Schlesien sowie in der Slowakei be-
gonnen. 

Dem aktuellen Informationsbedürfnis und dem Auftrag des Auswärtigen Amtes, 
die innen- und außenpolitischen Entwicklungen der Tschechischen und der 
Slowakischen Republik in übersichtlich knapper Form zusammenzufassen, kam das 
CC wiederum mit den vierteljährlich herausgegebenen Berichten zu Staat und 
Gesellschaft in der Tschechischen und in der Slowakischen Republik nach, die 
anhand tschechischer und slowakischer Tageszeitungen mit Beginn des Berichts-
zeitraums 1999 von Reiner Beushausen, M. A., unter Mitarbeit von Norbert Vier-
bücher, Dipl.-Dolm., erstellt wurden. Unter den im Berichtsjahr abgedruckten 
Dokumentationen befinden sich unter anderem die deutsche Übersetzung des slo-
wakischen Sprachengesetzes und des tschechischen Staatsbürgerschaftsgesetzes 
sowie Auszüge aus dem Bericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte 
der Tschechischen und der Slowakischen Republik auf dem Weg zum Beitritt zur 
Europäischen Union. 

b) Biographische Sammlung 
Die in mehr als dreißigjähriger Arbeit aufgebaute Biographische Sammlung ent-

hält Informationen und Verweise zu Persönlichkeiten, die für die geschichtliche 
Entwicklung der böhmischen Länder bzw. seit 1918 der Tschechoslowakei von 
Bedeutung sind. Ausschlaggebend ist dabei der geographische Bezug, so daß 
Personen, die in den böhmischen Ländern geboren wurden, ebenso verzeichnet wer-
den wie solche, die dort eine wesentliche Wirkungsphase ihres Lebens verbracht 
haben. Zu den Sonderbeständen gehören die Sammlung Marschner (deutsche 
Unternehmer und Techniker) und die Sammlung Kuhn (Führungskräfte der kom-
munistischen Tschechoslowakei). 

Im Mittelpunkt der Arbeiten an der Biographischen Sammlung, die von der 
Redaktion des Biographischen Lexikons zur Geschichte der böhmischen Länder 
betreut wird, stand im Berichtsjahr neben der Vervollständigung der zentralen 
Bibliographie die Einarbeitung ergänzender Informationen der Buchstabengruppe 
Sci-Z. Unter fallweiser Mithilfe von Fachleuten in Prag und Wien wurden neben der 
zahlreichen tschechischen biographischen Literatur auch verstärkt deutschsprachige 
Publikationen ausgewertet. 

Auf der Grundlage der zentralen Bibliographie wurde des weiteren mit dem 
Aufbau einer computergestützten bibliographischen Datenbank begonnen, welche 
den Benutzern die Arbeit an der Biographischen Sammlung durch die Recherche der 
entsprechenden biographischen Literatur näherbringen und erleichtern soll. 

Neben der Beantwortung schriftlicher und telephonischer Anfragen wurden 
schließlich auch die Forschungen und die Materialaufbereitung weiterer Kurz-
biographien für die zukünftigen Lieferungen des Biographischen Lexikons zur 
Geschichte der böhmischen Länder fortgesetzt. Ein Mitarbeiter der im Entstehen 
begriffenen ersten tschechischen Nationalbiographie hielt sich im Herbst zu einem 
Arbeitsaufenthalt im CC bzw. in der Biographischen Sammlung auf. 
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c) Wörterbuchredaktion und Mundartarchiv (Arbeitsstelle Gießen) 

Di e 1957 gegründet e Arbeitsstelle des sudetendeutsche n Mundartenwörterbuch s 
bearbeite t die in der Nachkriegszei t erhobene n mundartliche n un d umgangssprach -
lichen Originalmaterialie n zu allen Varietäte n des Deutsche n in den böhmische n 
Länder n un d dokumentier t dami t nich t nu r Sprachgut , das vom Vergessen bedroh t 
ist, sonder n liefert neu e Erkenntniss e zur Entwicklun g ost-  un d südostdeutsche r 
Mundarte n un d zum deutsch-slawische n Lehnwortaustausch . Im übrigen stellt das 
Mundartenwörterbuc h ein wichtiges Glie d in der Reih e bestehende r Sprachwerk e 
dar, so des Baierische n Wörterbuchs , des Wörterbuch s der baierische n Mundarte n in 
Österreich , des Ostfränkische n ode r des Thüringische n Wörterbuchs , des Wörter -
buch s der obersächsische n Mundarte n un d des Schlesische n Wörterbuchs . 

Nebe n den laufende n Arbeiten zur Herausgab e von zwei weiteren Lieferunge n 
des dritte n Bande s des Wörterbuch s der sudetendeutsche n Mundarte n wurde n kon -
tinuierlic h weitere Materialie n un d Belege aus der Literatu r in die verschiedene n 
Gießene r Sammlunge n (Sudetendeutsche s Mundartarchi v un d Volkskundearchiv , 
das Namensarchi v mit dem Sonderbestan d Flurnamensammlun g Pesche l sowie das 
Karpatendeutsch e Mundartarchiv ) eingearbeite t un d Auskünfte , insbesonder e an 
Sprachwissenschaftle r un d Heimatforscher , erteilt . De r gute Kontak t zum Tsche -
chische n Sprachatla s (Česk ý jazykový atlas) in Brun n un d zu andere n Wörter -
buchredaktione n wurde weiter gepflegt. Fortgeführ t wurde zude m die imme r drin -
gender erforderlich e Erstellun g von Sicherungskopie n der in den fünfziger Jahre n 
erhobene n Mundartenfragebogen , dere n Papie r dem rasche n Zerfal l ausgesetzt ist. 

Sammlungen 
a) Schriftgutsammlung 

In der Schriftgutsammlun g des Collegiu m Carolinu m konnte n die Erschließungs -
arbeite n an dem umfangreiche n Bestan d an tschechische n un d slowakischen 
Exilzeitschrifte n aus den vierziger un d fünfziger Jahre n unsere s Jahrhunderts , also 
dem zentrale n Teil des Pekelský-Archivs , weitgehen d abgeschlossen werden . Da s 
Inventa r soll im Jah r 2000 herausgegebe n werden . Di e Sammlun g wurde auch in die-
sem Jah r von mehrere n Forscher n aus dem In - un d Ausland besucht . 

b) Bibliothek 

Di e Buchbeständ e des Collegiu m Carolinu m sind mi t dene n dreie r themenver -
wandte r Institutione n in eine r gemeinsame n wissenschaftliche n Bibliothe k zusam -
mengefaßt , die vom Collegiu m Carolinu m verwaltet wird. Diese r größte n bohemi -
stischen Spezialsammlun g zu Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Lände r außer -
halb Tschechien s bzw. der Slowakei komm t im Rahme n der bayerisch-tschechische n 
Nachbarschaf t un d angesicht s des allgemein gewachsene n Interesse s an den Staate n 
Ostmitteleuropa s eine besonder e Bedeutun g zu. Nebe n dem wissenschaftliche n 
Kernbestan d bildet das seit 1945 erscheinend e heimatkundlich e Schrifttu m der ver-
triebene n Sudetendeutsche n ein eigenes Sammelgebie t der Bibliothe k mi t weiterhi n 
großem Nutzerkreis . 

1999 konnt e die Bibliothe k sowohl hinsichtlic h der Benutzungsintensitä t als 
auch der Bestandserweiterunge n ein erfolgreiche s Tátigkeitsjah r verzeichnen . De r 
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Bibliotheksausschuß der beteiligten Institute tagte am 14. April und suchte ins-
besondere nach Möglichkeiten, eine Finanzierung für eine Umstellung der Kata-
logisierung auf EDV zu finden. Der Sudetendeutschen Stiftung ist, wie in den 
Vorjahren, für die Überlassung der Räume zu danken. Die Mitgliedschaft im 
Bibliotheks-Verbund Bayern (BVB) mußte aufgrund fehlender technischer Vor-
aussetzungen ruhen. 

Bibliotheksreferentin des Collegium Carolinum war im Berichtszeitraum 
Christiane Brenner. In der Bibliothek waren als festangestellte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Collegium Carolinum beschäftigt: Helene Vadas (Bibliotheks-
leiterin), Gabriele Zeller und in Teilzeit Gerhard Ach sowie Eva Neubert. Ohne die 
Mitarbeit mehrerer studentischer Hilfskräfte, unter denen sich erfreulicherweise 
viele mit tschechischen oder anderen westslawischen Sprachkenntnissen befinden, 
wäre der Betrieb der Bibliothek im gegebenen Umfang nicht möglich gewesen. Trotz 
ihrer Beschäftigung blieben - aufgrund der angespannten Haushaltssituation aller 
vier in der Bibliotheksgemeinschaft zusammengeschlossenen Institutionen - die 
angebotenen Öffnungszeiten hinter dem gerade von auswärtigen Nutzern ge-
wünschten Umfang zurück. Im Laufe des Jahres konnte für die Bibliothek ein Zu-
gang zum Internet eingerichtet werden, und über die Homepage des Collegium 
Carolinum wurden Verzeichnisse der laufenden Periodika und der vor 1945 erschie-
nenen Zeitungen on-line zur Verfügung gestellt. 

Der inventarisierte Bibliotheksbestand erhöhte sich im Berichtsjahr insgesamt um 
2786 auf 133 027 bibliographische Einheiten, von denen 4 139 in den beiden Hand-
apparaten zur freien Verfügung stehen. Das Collegium Carolinum trägt die 
Hauptlast der Neuerwerbungen und verzeichnete eine Zunahme seiner Bestände um 
2332 Einheiten. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr war zum Teil durch die 
Einarbeitung des Nachlasses Dr. Schremmer bedingt. Das CC stellt mit 73363 
Einheiten weiterhin etwa 55 Prozent des Gesamtbestands. Für Ankäufe einschließ-
lich Zeitschriften, Filmen und neuerdings auch CD-ROMs wurde vom Collegium 
Carolinum aufgrund der schwierigen Etatsituation mit DM 56253,13 erneut ein 
geringerer Betrag als im Vorjahr aufgewendet. Angesichts der weiter steigenden Zahl 
und Preise tschechisch- und slowakischsprachiger Fachpublikationen, die zum Teil 
außerhalb der Hauptstädte in kleinen Privatverlagen erscheinen, war es nicht mög-
lich, Novitäten im benötigten Umfang zu erwerben. 

Für die Restaurierung älterer Bestände und für laufende Buchbindearbeiten wur-
den mit dem Betrag von DM 9 039,21 mehr Mittel als im Vorjahr benötigt. Aufgrund 
einiger Neuzugänge wie „Analýzy a studie", „Comparativ", „Historie a vojenství" 
und verschiedener Newsletter erhöhte sich die Zahl der laufend bezogenen 
Periodika auf 372 Periodika. Unter den 239 vom Collegium Carolinum - teilweise 
im Tausch - geführten Periodika waren neun Zeitungen, 138 Zeitschriften und 92 
Jahrbücher. Von den zur Fortsetzung gehaltenen Zeitschriften, Jahrbüchern und 
Kalendern erschienen 116 in Deutschland, 94 in der CR, 18 in der Slowakei, 17 in 
Österreich und 18 in anderen europäischen Ländern (darunter Großbritannien, 
Polen, Frankreich und Ungarn) sowie sechs in den USA. Unter den fest abonnierten 
Zeitungen befanden sich acht aus Deutschland und eine aus Österreich, sieben aus 
der Tschechischen sowie zwei aus der Slowakischen Republik. 
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Zu den besonder s bemerkenswerte n Zugänge n aus einem größere n antiquarische n 
Sonderankau f im Umfan g von ca. 600 Bucheinheite n zählt e der Erwer b des „Časo -
pis katolickéh o duchovenstva " seit der ersten Numme r von 1828, des „Almanach s 
der böhmische n Akademi e der Wissenschaften" , der agrarhistorische n Zeitschrif t 
„Brázda, " von „Literárn í noviny " der Jahr e 1939 bis 1949 sowie mehrere r Jahrgäng e 
von kunsthistorische n Zeitschrifte n wie „Dílo" , „Styl" , „Architektur a ČSR " un d 
„Výtvarné umění" . Ausgebaut werden konnt e dabe i auch die Sammlun g der Jahres -
bericht e von deutsche n un d tschechische n Schule n aller Schularte n aus der Zei t vor 
un d nac h dem Erste n Weltkrieg. 

Im Berichtsjah r besuchte n 99 Wissenschaftler , 25 Studenten , 107 Heimatkundler , 
90 Familienforscher , dre i Journaliste n un d zwei Behördenvertrete r die Bibliothek . 
Von den insgesamt 326 neuerfaßte n Besucher n kame n 27 aus dem Ausland , darunte r 
elf Persone n aus der Tschechische n Republik , weitere kame n aus Österreich , den 
USA, Japan , Skandinavien , Australien , der Schweiz un d Großbritannien . In den 
meiste n Fälle n betru g die Benutzungsdaue r mehrer e Tage, was insgesamt 2462 
Besuch e ergab. Danebe n wurde n mehrere n Besuchergruppe n aus dem In - un d 
Ausland , darunte r tschechische n Studentengruppen , die Bibliotheksbeständ e vor-
gestellt. De n Benutzer n un d Mitarbeiterinne n un d Mitarbeiter n des Hause s wurde n 
insgesamt 3 304 Bänd e vorgelegt, nich t eingerechne t die Handbibliotheken . Außer 
Hau s ausgeliehen wurde n 61 Bänd e über die Fernleih e un d 55 anderweitig , 378 
Kopie n wurde n für ander e Bibliotheke n un d an Benutze r auße r Hau s verschickt . 
Insgesam t 214 Bänd e wurde n bei den wechselnde n thematische n Buchausstellunge n 
in der Bibliothe k präsentiert . Ein e besonder e Rolle spielte die schriftlich e un d 
telefonisch e Auskunftserteilung , unte r andere m an Behörden , an die Medie n un d an 
Nichtwissenschaftier . 

Fortgesetz t wurde im Berichtsjah r die systematisch e Aufnahm e von unselbständi g 
erschienene n Arbeiten , insbesonder e von Aufsätzen in ausgewählte n Fachzeit -
schriften un d Sammelbänden . Nebe n den reguläre n Arbeiten konnt e die Arbeit an 
den Sachkataloge n mi t Ausnahm e des Zeitschriften- , des Personen - un d des 
Ortskatalog s mit eigenen Mittel n nu r in sehr geringem Umfan g fortgeführ t werden , 
da die dazu notwendige n Bibliothekskräft e nich t zur Verfügung standen . Ab-
geschlossen wurde n die Sichtungsarbeite n des meh r als 120 Regalmete r umfassende n 
Nachlasse s Dr . Schremme r un d andere r kleinere r Nachlaßbestände , zu dene n erste 
Dublettenliste n erstellt wurden . Di e Aussonderun g bzw. Einarbeitun g in die 
Beständ e wird sich noc h längere Zei t hinziehen . Dublette n wurde n seit Herbs t auch 
über die Homepag e des Collegiu m Carolinu m angeboten . Schließlic h wurde n 
wiederu m in dre i Lieferunge n die Neuzugäng e der Bibliothe k in kopierte n Hefte n 
den Mitarbeiterinne n un d Mitarbeiter n un d interessierte n Bibliotheke n bzw. 
Institutione n zur Verfügung gestellt. 

Technische Ausstattung des Instituts — Internet 

De n Empfehlunge n der Evaluationskommissio n des Bayerische n Wissenschafts-
ministerium s von 1997, Institu t un d Bibliothe k mit einem zentrale n EDV-Net z für 
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Bibliothe k un d Institu t möglichs t umgehen d auszurüsten , konnt e aufgrun d fehlen -
der Mitte l nich t nachgekomme n werden . 

Nachde m bereit s 1998 aufgrun d der Unterstützun g durc h das Leibniz-Rechen -
zentru m der Bayerische n Akademi e der Wissenschafte n dem Münchne r Institu t der 
Zugan g zum Interne t ermöglich t wurde , konnt e im Janua r 1999 mit dem Aufbau 
eine r Homepag e unte r der eigenen Domai n „http://www.collegium-carolinum.de " 
begonne n werden , die als virtuelle r Server über das Leibniz-Rechenzentru m be-
trieben , von Rober t Luft betreu t un d laufend aktualisier t wird. Dabe i wurde n 
einerseit s Grundinformatione n über das Collegiu m Carolinu m un d seine Tätigkei t 
zur Verfügung gestellt, so Veranstaltungsankündigungen , Publikationsverzeichnisse , 
Projektbeschreibunge n un d Bibliotheksbestände . Ein umfangreiche s un d ständi g 
aktualisierte s Verzeichni s mit Verweisen (Links ) auf einschlägige tschechische , slo-
wakische un d deutsch e Forschungseinrichtungen , Zeitschrifte n un d ander e wissen-
schaftsrelevant e Adressen fand von Beginn an ein großes Nutzerinteresse . Ein 
besondere s Anliegen war es, auf diesem Wege Materialie n un d Dokument e on-lin e 
anzubieten . In diesem Zusammenhan g werden aus dem Tschechische n übersetzt e 
aktuell e Dokument e un d ältere Ausgaben der „Bericht e zu Staa t un d Gesellschaf t in 
der Tschechische n un d in der Slowakische n Republik " der Öffentlichkei t zugänglich 
gemacht . So stehe n die Verfassungen der Tschechische n un d der Slowakische n Re -
publik in deutsche r Übersetzun g on-lin e zur Verfügung. Infolge der Registrierun g 
der Homepag e des Collegiu m Carolinu m in mehrere n Suchmaschine n un d intensi -
ver Werbun g lag im letzte n Quarta l 1999 die Zah l der monatliche n Zugriffe auf die 
Domai n des Institut s konstan t bei meh r als 2 500 pro Monat . Frequentier t wurde n 
die Institutsseite n vor allem von deutsche n Hochschule n un d Nutzer n in den USA. 
Bis Jahresend e entstan d auch in Österreic h un d in der Tschechische n Republi k ein 
größere r fester Nutzerkreis . 

Veröffentlichungen der Mitglieder des Collegium Carolinum 

Di e Mitgliede r des Collegiu m Carolinu m trate n im Berichtsjah r mit folgenden 
Publikatione n an die Öffentlichkei t (ergänz t um einige in frühere n Tätigkeits -
berichte n noc h nich t verzeichnet e Arbeiten , jedoch ohn e Berücksichtigun g von 
Rezensionen , Annotatione n etc.) : 

Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Německ á říše a vznik Československa . In : Československo 1918-1938. Osudy demokra -

cie ve středn í Evropě . Hrsg. von Jaroslav Valenta , Emil Voráče k und Josef Harna . 
Prah a 1999, 521-525. 

Dr. habil. Christoph Boyer 
1. National e Kontrahente n oder Partner ? Studien zu den Beziehunge n zwischen Tscheche n 

und Deutsche n in der Wirtschaft der ČSR (1918-1938) . Münche n 1999, 441 S. (Quellen 
und Darstellunge n zur Zeitgeschicht e 42). 

2. Hrsg. zus. mit Pete r S k y b a: Repression und Wohlstandsversprechen . Zur Stabilisierun g 
von Parteiherrschaf t in der DD R und der ČSSR. Dresde n 1999, 150 S. (Bericht e und 
Studien des Hannah-Arendt-Institut s für Totalitarismusforschun g e.V. an der Tech-
nischen Universitä t Dresde n 20). 

3. Vorwort. In : E b e n d a 9 f. 

http://�http://www.collegium-carolinum.de
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4. Di e Sozial- un d Konsumpoliti k der DD R in den sechziger Jahre n in theoretische r 
Perspektive . In : E b e n d a 37-48 . 

5. Hrsg . zus. mit Jör g O s t e r l o h : Aktuelle deutsch e DDR-Forschung . Soudob é dějiny 
(1999) Hef t 2. 

6. Totalitär e Element e in staatssozialistische n Gesellschaften . In : Totalitarismus . Sechs 
Vorträge über Gehal t un d Reichweit e eines klassischen Konzept s der Diktaturforschung . 
Hrsg . von Klaus-Dietma r H e n k e . Dresde n 1999, 79-91 (Bericht e un d Studie n des 
Hannah-Arendt-Institut s für Totalitarismusforschun g e.V. an der Technische n Universitä t 
Dresde n 18). 

7. Konflik t un d Kooperatio n zwischen Tscheche n un d Deutsche n in Industrieverbände n 
un d Kammern . In : Konkurrenzpartnerschaft . Di e deutsch e un d die tschechoslowakisch e 
Wirtschaf t in der Zwischenkriegszeit . Hrsg . v. Boris B a r t h , Joze f F a l t u s , Jan K ř e n , 
Eduar d K u b ů . Essen 1999,168-18 3 (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d 
Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 7). 

8. Arbeiterkarrieren ? Zu r sozialen Herkunf t der Staatsbürokrati e in der SBZ/DDR . 1945-
1961. In : Arbeiter in SBZ/DD R 1945-1961. Hrsg . von Klaus T e n f e l d e un d Pete r 
H ü b n e r . Essen 1999, 667-679 . 

9. Kaderpoliti k un d zentral e Planbürokrati e in der SBW/DD R 1945-1961. In : Sozialistisch e 
Eliten . Hrsg . von Stefan H o r n b o s t e l . Oplade n 1999, 11-30. 

10. Bürohelden ? Zu Verwaltungsstil un d Habitu s der zentrale n Planbürokrati e in der forma -
tiven Phas e der SBZ/DDR . In : Elite n im Sozialismus . Beiträge zur Sozialgeschicht e der 
DDR . Hrsg . von Pete r H ü b n e r . Köln-Weimar-Wie n 1999, 255-271 . 

11. Zus . mit Pete r S k y b a : Sozial- un d Konsumpoliti k als Stabilisierungsstrategie . Zu r 
Genes e der „Einhei t von Wirtschafts - un d Sozialpolitik " in der DDR . Deutschland -
Archiv 32/ 5 (1999) 577-590 . 

12. Wirken die Hypotheke n der Vergangenhei t weiter? Di e Rolle der Deutsche n in der 
Wirtschaf t der Tschechoslowakischen/Tschechische n Republi k in der Zwischenkriegszei t 
un d heute . In : De r Tschechisch e Weg. Transformatio n eine r Industriegesellschaf t (1918-
1998). Hrsg . von Dir k T ä n z l e r . Frankfurt/Main-Ne w York 1999, 42-59 . 

13. Institutionell e Voraussetzunge n sozialer Befriedungspoliti k in der DDR . Internetdoku -
mentatio n des Workshop s „Macht - un d Funktionselite n der SBZ/DD R in Krisenjahre n 
der deutsche n Nachkriegsgeschichte " der Projektgrupp e „Elite n in der SBZ/DDR " des 
Zentrum s für zeithistorisch e Forschun g am 5. Februa r 1999 in Potsda m (http://www.zzf -
pdm.de/papers /  krisend.html) . 

Prof. Dr. Detlef Brandes 

1. Češi po d německé m protektorátem . Okupačn í politika , kolaborac e a odbo j 1939-1945. 
Prah a 1999, 657 S. 

2. Hrsg . zus. mit Edit a I v a n i č k o v á un d Jiří P e š e k : Vynúten ý rozchod . Vyhnani e a 
vysídleme z Československ a 1938-1947 v porovnan í s Pol'skom , Madársko m a Juho -
sláviou. Bratislava 1999, 259 S. 

3. Beneš, Jaksch a vyhnanie/vysídleni e Nemcov . In : E b e n d a 77-84 . 
4. Sanfte Revolutio n un d sanfte Trennun g -  Di e Wend e der Tscheche n un d Slowaken . In : 

Brockhau s Weltgeschichte . Bd. 6. Leipzig-Mannhei m 1999, 408-415 . 
5. Resistenz , Abwehr un d Widerstan d von Rußlanddeutsche n 1917-1941. Forschunge n zur 

Kultu r der Rußlanddeutsche n 8 (1998) 65-73 . 

Prof. Dr. Winfried Eberhard 

1. Herrschaf t brauch t Zustimmun g -  der europäisch e Frühparlamentarismu s entsteht . In : 
Di e Wiederentdeckun g Europas . Ein Gan g durc h Geschicht e un d Gegenwart . Hrsg . von 

http://www.zzfpdm.de/papers/
http://www.zzfpdm.de/papers/
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Ludge r K ü h n h a r d t un d Michae l R u t z . Stuttgar t 1999, 121-135; auch in der Beilage 
„Merku r spezial" zum Rheinische n Merku r Nr . 53/  1999, 9. 

2. Voraussetzunge n un d strukturell e Grundlage n der Konfessionalisierun g in Ostmittel -
europa . In : Konfessionalisierun g in Ostmitteleuropa . Wirkunge n des religiösen Wandel s 
im 16. un d 17. Jahrhundert . Hrsg . von Joachi m B a h l c k e un d Arno S t r o h m e y e r . 
Stuttgar t 1999, 89-103 . 

3. Z u den Voraussetzunge n un d Widersprüche n der Toleranzpoliti k Joseph s IL in den 
Länder n des östliche n Mitteleuropa . In : Nov ý Mar s Moravicu s aneb Sborní k příspěvků , 
jež věnovali Prof . Dr . Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von 
Bronisla v C h o c h o l á č , Libo r J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 347-262 . 

4. Petru s v. Zittau ; Prage r Kompaktaten ; Přemysliden ; Rangone , Gabriel . In : Lexikon für 
Theologi e un d Kirche . Bd. 8. 3. Aufl. Freiburg-Basel-Rom-Wie n 1999, 143, 498 un d 538. 

Prof. Dr. Otfrid Ehrismann 
1. Hrsg. : Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 

un d Mähren-Schlesien . Ban d III , Lieferun g 5: Trebe r -  Tröte . Münche n 1999, 321-400 . 

2. Hrsg . un d Vorwort . Altdeutsch e Wälder. Hrsg . von Jaco b G r i m m un d Wilhelm G r i m m . 
Mi t einem Vorwort von Otfrid E h r i s m a n n un d der Einführun g von Wilhelm S c h o of. 
3 Bde. Hildesheim-Zürich-Ne w York 1999 (Jaco b Grim m un d Wilhelm Grimm s Sämt -
liche Werke. Forschungsausgabe . Abt. III , 37-39) . 

3. Vorwort . In : G r i m m , Wilhelm : Di e deutsch e Heldensage . Mi t der Vorrede zur zweiten 
Auflage von Kar l Müllenhoff , Zeugnisse n un d Exkurse n von Kar l Müllenhof f un d Oskar 
Jänicke , dem Briefwechsel übe r das Nibelungenlie d zwischen Kar l Lachman n un d 
Wilhelm Grimm . 2 Bde. Hildesheim-Zürich-Ne w York 1999 (Jaco b Grim m un d Wilhelm 
Grimm . Sämtlich e Werke. Forschungsausgabe . Abt, II , 36/1-2) . 

4. Hrsg. : Friedric h Hebbel : Briefwechsel. Bd. 3: 1864-1859. Münche n 1999 (Friedric h 
Hebbel . Wesselburene r Ausgabe. Briefwechsel 1829-1863 . Historisch-kritisch e Ausgabe). 

5. „De r Jud e ist gerade so schlecht , wie der Mensch! " Z u Hebbel s Judenbild . Hebbe l Jahr -
buch 54 (1999) 95-112. 

6. „Den n reine Rechnun g erhäl t die Freundschaft. " Hebbel s Verhandlunge n über Mutte r 
un d Kind : Ein Protokoll . In : Leitmotive . Kulturgeschichtlich e Studie n zur Traditions -
bildung . Festschrif t für Dietz-Rüdige r Mose r zum 60. Geburtstag . Hrsg . von Mariann e 
S a m m e r . Kallmün z 1999, 191-207. 

7. „Ei n schäbiger Konjunkturismu s des damal s Übliche n war ihm fern. " Han s Nauman n 
un d seine bundesrepublikanisch e Rezeption . In : Zu r Geschicht e un d Problemati k der 
Nationalphilologie n in Europa . 150 Jahr e Erst e Germanistenversammlun g in Frankfur t 
am Mai n (1846-1996) . Hrsg . von Fran k F ü r b e t h , Pierr e K r ü g e 1, Erns t E. M e t z n e r , 
Olaf M ü l l e r . Tübinge n 1999, 603-618 . 

Prof. Dr. Wilfried Fiedler 

1. Hrsg. : Deportatio n -  Vertreibun g - „Ethnisch e Säuberung" . Völkerrechtliche r Stellenwer t 
un d wissenschaftlich e Bewältigun g in der Gegenwart . Bon n 1999, 170 S. (Forschungs -
ergebnisse der Studiengrupp e Politi k un d Völkerrech t 28). 

2. Documents . Russian Federa l Law of 13 Ma y 1997 on Cultura l Values tha t have been 
Displace d to th e U.S.S.R . as a Resul t of World War I I and are to be Foun d in th e Russian 
Federatio n Territory . Internationa l Journa l of Cultura l Propert y 7/9 (1998) 512-525 . 

3. Warum wird um die Kriegsbeut e noc h imme r gestritten ? In : 50 Jahr e sowjetische un d rus-
sische Deutschlandpoliti k sowie ihre Auswirkungen auf das gegenseitige Verhältnis . Hrsg . 
von Boris M e i s s n e r un d Alfred E i s f e l d . Berlin 1999, 263-269 (Studie n zur Deutsch -
landfrage 14). 
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4. „Kriegsbeute" im internationalen Recht. In: Kunstraub - ein Siegerrecht? Historische 
Fälle und juristische Einwände. Hrsg. von Volker Michael S t r o c k a . Berlin 1999, 47-61. 

5. The Experience of the Special Russo-German Commission for the Restitution of Cultural 
Property. Proceedings of a Symposium organised on 17 October 1997. In: Resolution 
Methods for Art-Related Disputes. Hrsg. von Quentin B y r n e - S u t t o n und Fabienne 
Q u e n t i n . Zürich 1999, 199-215 (Studies in Art Law 11). 

Prof. Dr.Dr.h.c. Horst Förster 
1. Transformation und Regionalentwicklungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa. In: 

Standortpolitik und Regionalisierung in Europa. Probleme, Kompetenzen, Lösungen. 
Hrsg. von Otto K r e t s c h m e r und Rudolf H r b e k . Baden-Baden 1999, 85-107 
(Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung 16). 

2. Transformation und Regionalentwicklungsprozesse in Ostmittel- und Südosteuropa. In: 
Proceedings of the Regional Conference of Geography „Danube - Cris - Mures - Tisa". 
Hrsg. von der West-University of Timisoara. Timisoara 1999, 21-36. 

3. Entwicklungsprobleme altindustrialisierter Gebiete im Transformationsprozeß. In: 
Ostmitteleuropa im Umbruch. Wirtschafts- und sozialgeographische Aspekte der Trans-
formation. Hrsg. von Robert P ü t z . Mainz 1999, 21-36 (Mainzer Kontaktstudien Geo-
graphie 5). 

4. Altindustrialisierte Gebiete in Ostmitteleuropa. Ihre Entwicklungsprobleme im 
Transformationsprozeß. Praxis Geographie 29/9 (1999) 34-37. 

5. Hrsg.: Südosteuropaforschung heute - Bilanz und Perspektiven. Beiträge der wiss. 
Tagung vom 1.7.1997 anläßlich des 10. Jahrestages der Gründung des Instituts für 
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen. Tübingen 1999, 62 S. (Institut 
für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Materialien 9). 

6. Möglichkeiten der Kooperation im Bereich der Regionalforschung Südosteuropas. In: 
E b e n d a 39-58. 

Prof. Dr. Monika Glettler 
1. Der Einfluß neuer Staatsgrenzen auf Lebenswelt und Identität am Beispiel nordungari-

scher und burgenländischer Grenzgemeinden 1918-1938. In: Region - Territorium -
Nationalstaat. Beiträge zu einer europäischen Geschichtslandschaft. Festschrift für Lud-
wig Hammermayer. Hrsg. von Wolf D. G r ü n e r und Markus V ö l k e l . Rostock 1998, 
365- 376 (Rostocker Beiträge zur deutschen und europäischen Geschichte 4). 

Univ.-Prof. Dr. Hanns Haas 

1. Forst und Holz im salzburgischen Scheffau. In: Scheffau am Tennengebirge. Natur, 
Geschichte, Kultur. Hrsg. von Josef I r n b e r g e r , Ewald H i e b l und Thomas H e l l -
m u t h . Scheffau a.T 1999, 177-194. 

2. Ethnikum und Nation in der dörflichen Lebenswelt eines deutsch-tschechischen Dorfes. 
In: Vilfanov zbornik. Pravo, zgodovina, narod/Recht, Geschichte, Nation. In memoriam 
Sergij Vilfan. Hrsg. von Vincenc R a j š p und Ernst B r u c k m ü l l e r . Ljubljana 1999, 555-
588. 

Dr. Gerhard Hanke (f) 

1. Spuren früherer Bewohner des Landgerichts Friedberg im Landgericht Dachau. 
Aichacher Heimatblatt 47 (1999) 8, 20, 39-40, 47-48. 

Dr. Peter Heumos (siehe Mitarbeiter) 
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Prof. PhDr. Ivan Hlaváček 

1. Václav I V a jeho moravské aktivity a kancelá ř před a po smrt i moravskéh o markrabět e 
Jošta (18. ledn a 1411). In : Nov ý Mar s Moravicu s ane b Sborní k příspěvků , jež věnovali 
Prof . Dr . Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von Bronisla v 
C h o c h o l á č , Libor J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 251-259 . 

2. Cenn i sulle stamp e italian e nelle bibliotech e cech e della fine del medioev o e dell'inizi o del 
cinquecento . In : Itali a e Boemi a nella cornic e del Rinasciment o europeo . Hrsg . von Sant e 
G r a c i o t t i . Firenz e 1999, 97-107 . 

3. Hrsg . zus. mit Ivan a E b e l o v á : Sborní k k 70. narozeniná m doc . PhDr . Jaroslava 
Kašpara , CSc . Acta Universitati s Carolinae , Phil , et Hist . 5 (1996) =  Z pomocnýc h věd 
historickýc h XV Prah a 1999. 

4. Itinerariu m Georgi i regis Bohemiae . Stručn ý souhr n problematiky . In : E b e n d a 53-61 . 

5. Minoritäte n im europäische n Mittelalter . In : 11. Leutherheide r Forum . 17.-20 . Dezembe r 
1998. Krefeld 1999, 24-30 . 

6. Z nových místopisn ě orientovanýc h slovníků a pomůce k k českým dějinám po dvacet i 
letech . Sborní k archivníc h prac í 49 (1999) 226-252 . 

7. Dvů r a rezidenc e českých panovník ů dob y přemyslovské a ran ě lucemburské . Stručn ý 
přehle d vývoje literatur y pr o dob u do roku 1346. In : Aristokratick é rezidenc e a dvory v 
rané m novověku . Hrsg . von Václav B ů ž e k un d Pavel K r á l . České Budějovice , 29-70 
(Oper a historic a 7). 

8. Studi e k Českém u korunním u archivu . Kare l IV. jako bezprostředn í příjemc e listin svých 
poddaných . In : Scienti a nobilitat . Sborní k prac í k poct ě prof. PhDr . Františk a Kavky 
Dr . Se. Prah a 1998, 41-4 9 (Příspěvk y k dějinám vzdělanost i v českých zemíc h 1). 

9. Angebliche Versuche der Přemyslide n des 11. Jahrhundert s um das Landeserzbistu m in 
Prag . In : Prus y -  Polska -  Europa . Studi a z dziejów šredniowiecz a i czasów wezesnono -
wožytnych . Prač e ofiarowan e Profesorow i Zenonow i Hubertow i Nowakow i w 
szeščdziesiqt^ piOT rocznicz ? urodzi n i czterdziestolici ? prac y naukowej . Bearb . von 
Andrze j R a d z i m i ň s k i un d Janus z T a n d e c k i . Toru ň 1999, 35-44 . 

10. K českomoravsk é prosopografi i počátk u 15. stolet í -  Mikulá š z Velečína, Vlčího alias z 
Velečína. Česká literatur a 47 (1999) Nr . 5, 463-467 . 

Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Hrsg . zus. mi t Stanisla v B i m a n un d Lubomí r L i p t á k: Judenemanzipatio n -  Antisemi -

tismu s -  Verfolgung in Deutschland , Österreich-Ungarn , den Böhmische n Länder n un d 
in der Slowakei. Essen 1999, 270 S. (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d 
Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 6). 

2. Hrsg . zus. mi t Stanisla v B i m a n un d Lubomí r L i p t á k: Emancipáci a Zido v -  antisemi -
tizmu s -  prenasledovani e v Německu , Rakúsko-Uhorku , v českých zemiac h a na Slo-
vensku. Bratislava 1999, 211 S. 

3. Nationwerdun g un d Nationalbewußtsei n der Slowaken im 19. un d 20. Jahrhundert . In : 
Slowakei: Gesellschaf t im Aufbruch . Natio n -  Kultu r -  Wirtschaft . Hrsg . von Carolin e Y. 
R o b e r t s o n - W e n s a u e r . Baden-Bade n 1999, 53-76 (Schrifte n des Institut s für An-
gewandt e Kulturwissenschaf t der Universitä t Karlsruh e 4). 

Prof. Dr. Kurt A. Huber 

1. Josep h August Ginze l (1804-1876) . Ein Weg vom theologische n Romantismu s zum libe-
ralen Katholizismus . Archiv für Kirchengeschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n 15 
(1999) 7-109 . 

2. Bischofsernennunge n für Brun n 1870 un d 1883. In : E b e n d a 111-118. 
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Prof. Dr. Rudolf Jaworski 

1. Samomodernizacj a w warunkac h wielonarodowoscioweg o mocenarstwa . Przykla d czeski 

Konstrukte . In : National e Minderheite n un d staatlich e Minderheitenpoliti k in Deutsch -
land im 19. Jahrhundert . Hrsg . von Han s Hennin g H a h n un d Pete r K u n z e . Berlin 
1999, 19-27. 

JUDr. Jiří Kejř 
li Husov o odvolán í od soudu papežov a k soudu Kristovu . Ust í nad Labem 1999, 59 S. 

2. Stav a potřeb y bádán í o husitství . Husitsk ý Tábo r 12 (1999) 89-93 . 

Prof. Dr. Heinrich G. Jiří Kosta 

1. Stan d un d Perspektive n der ökonomische n Transformation . In : Tschechien , der ferne 
Nachbar . Hrsg . von Jürgen H e r d a un d Adolf T r ä g e r . Regensbur g 1999, 110-158. 

2. Zahraničn í obcho d Československ a 1918-1937. In : Československ o 1918-1938. Osud y 
demokraci e ve středn í Evropě . Hrsg . von Jarosla v V a l e n t a , Emi l Vo r á č e k un d Josef 
H a r n a . Prah a 1999, 335-346 ; auch als Vorabdruc k in: Politick á ekonomi e (1999) Hef t 1, 
51-63 . 

3. De r Außenhande l der Tschechoslowake i 1918-1937 mit einem Exkur s zum Hande l der 
ČSRun d Österreichs . Österreic h in Geschicht e un d Literatu r (1999) Hef t 1, 110-158. 

4. Es begann vor fünfzig Jahren . In : Sudeten-Jahrbuc h 2000 der Seliger-Gemeinde . Münche n 
1999, 110-158. 

5. Z getta na Pankrác . Listy (1999) Hef t 6, 43-46 . 

6. Deutsch , jüdisch , tschechisch . Erinnerunge n an eine Jugen d am Prage r Stephansgymna -
sium. Frankfurte r Allgemeine Zeitun g vom 9. Novembe r 1999, Beilage „Tschechisch e 
Republik" , B 2. 

7. Wenn Link e Linke n mißtrauen . Kommuniste n galt Noe l Field als getarnte r Sympathisant . 
Frankfurte r Rundscha u vom 8. Dezembe r 1999, Beilage „Da s 20. Jahrhundert" , 28. 

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. 
1. Zus . mit anderen : Kronik a Slovenska. 2. Teil: Slovensko v 20. storočí . Bratislava 1999, 

607 S. 
2. XX. storoč í na Slovensku. Historick é eseje a kalendárium . Bratislava 1999, 205 S. 
3. Hrsg . zus. mit Mila n P o d r i m a v s k ý : Slovensko na začiatk u storočia . Spoločnosť , stát 

a náro d v súradniciac h doby. Bratislava 1999, 471 S. 
4. Prvá světová vojna v slovenských dějinác h a v slovenskej historiografii . In : E b e n d a 

269- 277. 
5. Zahraničnopolitick é koncepci e a alternativ y riešenia slovenskej otázk y na přelom e sto-

ročí . In : E b e n d a 17-24 . 
6. Czech s and Slovaks in Moder n History . In : Bohemi a in History . Hrsg . von Mikulá š 

T e i c h . Cambridg e 1998, 364-379 . 
7. Le sentimen t de 1'identit é national e che z les Slovaques. Historien s et géographe s Nr . 366 

(1999). 
8. Szlovákia problémáin k torténelm i gyokerei. Európa i Szemle (1999) Hef t 1, 107-117. 
9. M. R. Stefáni k -  Slovák a Európan . In : Generá l dr. Mila n Rastislav Štefáni k -  voják a 

diplomat . Zborní k z príspevkov z vedeckej konferenci e v Bratislavě 4. -  5. Mája 1999, 
Bratislava 1999, 158-165. 
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10. Evakuáci a a vysídleme Nemco v zo Slovenska. In : Vynúten ý rozchod . Vyhnani e a vysíd-
leme z Československ a 1938-1947 v porovnan í s Pol'skom , Maďarsko m a Juhosláviou . 
Hrsg . von Det lefBrandes , Ed i t a Ivan ičkov á undJ i ř íPešek : Bratislava 1999,183-187 . 

Prof. PhDr. Jan Křen 

1. Česká a německ á historick á pamě ť -  včerejšek a dnešek . Český časopis historick ý 97 
(1999)321-331 . 

2. Bilých míst je stále dost , ale jsou jiná než před deset i lety. Dějin y a současnos t 21/ 6 (1999) 
35-36 . 

3. Pěkn á a nepěkn á vzpomínk a na počes t Bedřich a Loewenstein a (Ein e angenehm e un d eine 
unangenehm e Erinnerun g zu Ehre n von Bedřic h Loewenstein) . In : Bedřic h Loewenstein . 
Překračován í hrani c ane b zprostředkovatel . Grenzüberschreitunge n ode r De r Vermittler . 
Festschrif t zum 70. Geburtsta g eines europäische n Historikers . Hrsg . von Vilém P r e č a n 
zus. mit Milen a J a n i š o v á un d Matthia s R o e s e r . Praha-Brn o 1999, 266-270 . 

4. Zpráv a o činnost i česko-německ é komise historiků . Zpravoda j Historickéh o klubu 10 
(1999) 14-19 . 

Prof. Dr. Dr. h. c. Leopold Kretzenbacher 

1. Sterbekerz e un d Palmzweig-Ritua l beim „Marientod" . Zu m Apokryphe n in Wort un d 
Bild bei der Kolu/nais , dormitio , assumpti o der Gottesmutte r zwischen Byzanz un d dem 
mittelalterliche n Westen . Wien 1999, 76 S. (Österreichisch e Akademi e der Wissenschaften , 
Sitzungsbericht e phil.-hist . 667). 

2. Ein Neu-Versuc h zum Bildgedenke n „Schwierige r Weg nac h oben" . Vom byzantinisch -
geistlichen Bild der „Paradiesesleiter " des Johanne s Klimako s (f 649) bis zu „entgeistlich -
ten " Ikonotropien . In : Netzwer k der Volkskunde . Idee n un d Wege. Festgab e für Klaus 
Beitl zum 70. Geburtstag . Hrsg . von Fran z G r i e s h o f e r un d Margo t S c h i n d l e r . Wien 
1999, 565-588 . 

3. „.. . un d ihre r ha t Got t scho n vergessen!" Z u einem frühe n mittelalterlich-byzantische n 
Moti v schwerste r Jenseitsstrafe n zwischen Apokryphen , F. Dostojewski j un d dem geist-
lichen Volksschauspie l der Steiermark . In : Leitmotive . Kulturgeschichtlich e Studie n zur 
Traditionsbildung . Festschrif t für Dietz-Rüdige r Mose r zum 60. Geburtstag . Hrsg . von 
Mariann e S a m m e r . Kallmün z 1999, 563-576 . 

4. Zu m Holzschnit t eine r alttestamentliche n Totenbeschwörun g in der slowenische n Biblia 
des protestantische n Theologe n Juri j Dalmatin , gedruck t zu Wittenber g 1584. Südost -
Forschunge n 57 (1998) 73-93 . 

5. Mari a als Knotenlöserin . Überlegunge n eine r vergleichende n Volkskunde zur Wallfahrt in 
St. Pete r am Perlac h in Augsburg. Zeitschrif t für bayerisch e Landesgeschicht e 62 (1999) 
Hef t 2, 583-596 . 

Prof. Dr. Kurt Krolop 

1. „I n Goethe s Hand" , brücke n -  Germanistische s Jahrbuc h Tschechien-Slowake i N F 6 
(1998) 197-215. 

2 Di e deutsche n Gedicht e des tschechische n Böhme n Jiří Gruša/Th e Germa n Poem s of 
Czech-Bohemia n Jiř í Gruša . In : Fremd e AugenBlicke . Mehrkulturell e Literatu r in 
Deutschland/Foreig n viewpoints . Multicultura l Literatuř e in Germany . Hrsg . von 
Irmgar d A c k e r m a n n . Bon n 1996 [1999], 107-109 un d 109-113. 

3. Di e „Hörerin " als Sprecherin : Sidoni e von Nádhern ý un d „ihr e Sprachlehre" , brücke n -
Germanistische s Jahrbuc h Tschechien-Slowake i N F 7 (1999) 43-67 . 
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Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hrsg . un d Einleitung : Themenhef t „Mythe n in der Politik" . Zeitschrif t für Religions - un d 

Geistesgeschicht e 51 (1999) Hef t 2. 

2. Mythe n des europäische n Staatensystems . Gleichgewicht , europäische s Konzert , Inte -
gration . In : E b e n d a 100-114. 

3. Th e Federa l Republi c as a Nation-State . In : Th e Postwa r Transformatio n of Germany . 
Hrsg . von Joh n S. B r a d y , Beverly C r a w f o r d un d Sarah Elise W i l i a r t y . Ann Arbor 
1999, 339-356 . 

4. Da s doppelt e Dilemma . Di e Außenpoliti k der Republi k von Weimar zwischen Staaten -
system un d Innenpolitik . Germa n Studie s Review 22 (1999) 247-267 . 

5. Liberalismu s un d Natio n -  Di e Haltun g der FD P im Parlamentarische n Rat . Jahrbuc h zur 
Liberalismus-Forschun g 11 (1999) 199-212. 

Prof. Dr. Gerhard Kurz 

1 Macharten . Übe r Rhythmus , Reim , Stil un d Vieldeutigkeit . Göttinge n 1999,133 S. (Klein e 
Reih e Vandenhoec k & Ruprech t 4013). 

Prof. Dr. Gudrun Langer 
1. Božen a Němcová . In : Enzyklopädi e des Märchens . Handwörterbuc h zur historische n 

un d vergleichende n Erzählforschung . Hrsg . von Rolf Wilhelm B r e d n i c h u.a . Bd.9 , 3. 
Lieferung . Berlin-Ne w York 1999, 1354-1358 . 

2. Sprachwechse l un d kulturell e Identität . Božen a Němcov á un d Mari e Ebner-Eschenbach . 
In : Auf der Such e nac h eine r größere n Heimat . Sprachwechsel/Kulturwechse l in der sla-
wischen Welt. Hrsg . von Ulric h S t e l t n e r . Jen a 1999, 33-50 . 

3. V Zukovskijs Lenore-Ballade n im Kontex t der empfindsame n Melancholie : I (Ljudmil a 
un d ihre Vorgeschichte) . In : Slavische Sprachwissenschaf t un d Intertextualität . Bd. 5. 
Hrsg . von Holge r K u ß e un d Ger d F r e i d h o f . Münche n 1999, 145-186. 

4. Austriakisch e Perspektive n im Werk des tschechische n Romantiker s K. H . Mácha . In : 
Unerledigt e Geschichten . De r literarisch e Umgan g mit Nationalitä t un d Internationalität . 
Hrsg . von Ges a von E s s e n u n d H o r s t T u r k . Göttinge n 1999 (Veröffentlichun g aus dem 
Sonderforschungsbereic h 529, „Internationalitä t Nationale r Literaturen" . Ser. B, Europä -
ische Literature n un d international e Prozess e 3). 

Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Hrsg. : Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n 

Historikerkommission . Bd.6 : Judenemanzipatio n -  Antisemitismu s -  Verfolgung in 
Deutschland , Österreich-Ungarn , den Böhmische n Länder n un d in der Slowakei. Hrsg . 
von Jör g K. H o e n s c h , Stanisla v B i m a n n , Lubomí r L i p t á k . Essen 1999; Bd. 7: Kon -
kurrenzpartnerschaft . Di e deutsch e un d die tschechoslowakisch e Wirtschaf t in der 
Zwischenkriegszeit . Hrsg . v. Boris B a r t h , Jozef F a l t u s , Jan K ř e n , Eduar d K u b ů . 
Essen 1999; Bd.9 : Volker Z i m m e r m a n n : Di e Sudetendeutsche n im NS-Staat . Politi k 
un d Stimmun g der Bevölkerun g im Reichsga u Sudetenlan d (1938-1945) . Essen 1999. 

2. Th e German s and th e Czec h Statehoo d in the Twentiet h Century . In : Th e Germa n Land s 
and Easter n Europe . Essays on th e Histor y of thei r Social , Cultura l and Politica l 
Relations . Hrsg . von Roge r B a r t l e t t and Kare n S c h ö n w ä l d e r . Houndsmills , Basing-
stoke-Ne w York 1999,182-197 . 

3. Lothringe r in den böhmische n Länder n in der zweiten Hälft e des 18. Jahrhunderts . In : 
Bedřic h Loewenstein . Překračován í hrani c ane b zprostředkovatel . Grenzüberschrei -
tunge n ode r De r Vermittler . Festschrif t zum 70. Geburtsta g eines europäische n Histo -
rikers. Hrsg . von Vilém P r e č a n zus. mi t Milen a J a n i š o v á un d Matthia s R o e s c r . 
Praha-Brn o 1999, 107-121 . 
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4. Da s Konzep t der ethnische n Säuberunge n im 20. Jahrhundert . In : Lager, Zwangsarbeit , 
Vertreibun g un d Deportation . Dimensione n der Massenverbreche n in der Sowjetunio n 
un d in Deutschlan d 1933 bis 1945. Hrsg . von Dittma r D a h l m a n n un d Gerhar d 
H i r s c h f e 1 d . Essen 1999, 485-49 1 (Schrifte n der Bibliothe k für Zeitgeschicht e N . F. 10). 

5. Di e Dekabristen . In : Handbuc h der Geschicht e Rußlands . Bd. 2. Hrsg . von Klaus 
Z e r n a c k . 2. Teilband , Lieferun g 14. Stuttgar t 1999, 1021-1056. 

Prof. Dr. Bedřich Loewenstein 
1. Symbole , Mythen , national e Integration . Anmerkunge n zum Them a „Historisch e Feld -

beherrschung" . In : Geschichtlich e Mythe n in den Literature n un d Kulture n Ostmittel -
un d Südosteuropas . Hrsg . von Eva B e h r i n g , Ludwig R i c h t e r un d Wolf gang F. 
S c h w a r z . Stuttgar t 1999, 23-3 3 (Forschunge n zur Geschicht e un d Kultu r des östliche n 
Mitteleurop a 6). 

2. Moráln í klacek na Němce ? Listy (1999) Heft , 49-52 . 
3. Fragmentarisch e Erinnerunge n eines Vermittlers . In : Bedřic h Loewenstein . Překračován í 

hrani c ane b zprostředkovatel . Grenzüberschreitunge n ode r De r Vermittler . Jubilejn í spis 
k 70. narozeniná m evropskéh o historika . Festschrif t zum 70. Geburtsta g eines europä -
ischen Historikers . Hrsg . von Vilém P r e č a n zus. mit Milen a J a n i š o v á un d Matthia s 
R o e s e r . Praha-Brn o 1999, 316-330 . 

4. Vícerozměrn á společnost . Nov á Přítomnos t (1999) Oktober-Heft , 4-7 . 

5. Wenn der Beto n bröckelt . Frankfurte r Rundscha u vom 9. Novembe r 1999. 
6. Je třeba odromantizova t revoluci . Gespräc h mit B. Loewenstei n von M. Kusý. Most y 

vom 7. Jun i 1999, 1-2. 

Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Kirche , Staa t un d Gesellschaft . Da s Spätmittelalte r von 1215 bis 1517. Schwabe n un d 

Franken . In : Handbuc h der bayerische n Kirchengeschichte . Hrsg . von Walter B r a n d -
m ü l l e r . Bd. 1. St. Ottilie n 1999, 437-533 . 

2. Konfessionalisierun g un d Klosterreform . Da s Beispiel der Zisterziense r in den böhmi -
schen Länder n in der ersten Hälft e des 17. Jahrhunderts . In : Konfessionalisierun g in Ost -
mitteleuropa . Wirkunge n des religiösen Wandel s im 16. un d 17. Jahrhunder t in Staat , Ge -
sellschaft un d Kultur . Hrsg . von Joachi m B a h l c k e un d Arno S t r o h m e y e r . Stuttgar t 
1999, 287-30 3 (Forschunge n zur Geschicht e un d Kultu r des östliche n Mitteleurop a 7). 

3. a) Pirckheimer : Caritas , Willibald, Euphemia ; b) Prage r Frieden . In : Lexikon für 
Theologi e un d Kirche . Bd. 8. 3. Aufl. Freiburg-Basel-Rom-Wie n 1999, 310-311 , 497-498 . 

4. Conra d Celtis . In : Religion in Geschicht e un d Gegenwart . Handwörterbuc h für Theo -
logie un d Religionswissenschaft . Bd. 2. 4. Aufl. Tübinge n 1999, 87-88 . 

5. a) Alt, Georg ; b) Camerariu s (Kammermeister) , Joachi m L; c) Celtis , Conrad ; d) Hessu s 
(Hesse) , e) Heliu s Eobanus ; f) Ketzmann , Johannes ; g) Koberger , Anto n d. Ä.; h) Mei -
sterlin , Sigismund ; i) Melanchthon , Philipp ; j) Pirckheimer , Willibald; k) Schöne r (Scho -
ner) , Johann ; 1) Schreyer , Sebald; m) Stabius , Johannes . In : Nürnberge r Stadtlexikon . 
Hrsg . von Michae l D i e f e n b a c h e r un d Rudol f E n d r e s. Nürnber g 1999, passim. 

Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Tschechische r Wortschat z von Comenius . In : Příspěvky k dějinám slovakistiky na F F 

UK . Intern . Conferenc e Carolinum , Sectio n Five. Prah a 1998, 92-99 . 

2. Slovanství a Slované v české kultuř e v letech 1945-1948. In : Ro k 1947. Česká literatura , 
kultur a a společnos t v obdob í 1945-1948. Prah a 1998, 106-111 . 

3. Informac e o ukrajinské literatuř e v encyklopediíc h vydaných na Západ ě In : Ukrajinsk á 
svobodn á univerzit a 1921-1996. Prah a 1998, 93-95 . 
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4. Oblíben á slovenská témat a českých badatelů . In : Slovakistika v české slavistice. Brn o 
1999, 5-8 . 

5. Praga , Wiedeň , Monachiu m i Krakow : austriacko-niemecko-polsko-czeski e kontakt y 
literacki e po d konie c XI X i na pocz . XX wieku. In : Recepcj a literack a i proce s literacki . 
Red . Germa n R i t z u. a. Krako w 1999,155-159 . 

6. Di e universitär e Bohemisti k in der Bundesrepubli k Deutschland . Sudetenlan d (1999) 
Hef t 2, 168-170. 

7. Kd o jsou neznám í autoř i a kdo jsou autoř i známí . In : Neznám í (autoři ) -  neznám é (texty) . 
Hrade c Králové 1999, 25-28 . 

8. Johanne s Urzidi l als Bohemis t un d Slawist. In : Korrespondenzen . Festschrif t für Joachi m 
W. Storc k aus Anlaß seines 75. Geburtstages . Hrsg . von Rud i S c h w e i k e r t u. a. St. Ing -
bert 1999, 649-657 . 

9. Da s tschechisch e Stereoty p der Tscheche n un d das tschechisch e Stereoty p der Polen . In : 
Stereotype n un d Nationalen . Internationale s Kulturzentru m Krakau . Krako w 1999, 4 1 -
54. 

10. Parlamentarieri n der Vernunft . Laudati o auf Antje Vollmer (30.11.98 , Hamburg) . Stifter 
Jahrbuc h N F 13 (1999) 16-18. 

11. Kare l Čape k un d Kar l Kraus . In : Germanoslavi a (1999) Hef t 1, 41-45 . 
12. Heutige r Stan d der Forschun g über den deutschsprachige n amerikanische n Auto r Ch . Seals-

field aus Poppit z in Mähren . In : Mährisch e deutschsprachig e Literatur . Ein e Bestands -
aufnahme . Olomou c 1999, 123-128 . 

13. Urzidi l un d die Tschechen . In : Böhme n ist überal l /  Internationale s Johannes-Urzidil -
Symposion , 8.-10.3.1995 . Lin z 1999, 49-5 6 (OK-Katalog-Editio n N . F. , Editio n Grenz -
gänger 26). 

14. Slované a slovanství v ČSR 1918-1938. In : Československ o 1918-1938. Osud y demokra -
cie ve středn í Evropě . Hrsg . von Jarosla v V a l e n t a , Emi l Vo r á č e k un d Josef H a r n a. 
Prah a 1999, Bd. 2, 483-488 . 

Prof. Dr. Dr .h. c. Peter Moraw 
1. Königtu m un d städtisch e Wirtschaftskraf t in Deutschlan d (13.-15 . Jahrhundert) . In : 

Poter i economic i e poter i politic i secc. XIII.-XVIII . Hrsg . von Simonett a C a v a -
c i o c c h i . Firenz e 1999, 151-159 (Istitut o internazional e di storia economic a „F . Datini " 
Prato , Serie I I -  Atti delle „Settiman e di Studi " e altr i Convegn i 30). 

2. Zusammenfassung . In : Höf e un d Hofordnunge n 1200-1600. Hrsg . von Holge r K r u s e 
un d Werne r P a r a v i c i n i . Sigmaringe n 1999, 555-560 (Residenzforschun g 10). 

3. Di e mittelalterlich e Stad t im Spannungsfel d ihre r sozialen un d politische n Konflikte . In : 
Stadt . Hrsg . von Heinric h B r i n k m a n n . Gieße n 1999, 25-3 8 (Gießene r Diskurs e 17). 

4. Hartmu t Boockmann . Deutsche s Archiv für Erforschun g des Mittelalter s 54 (1998) 911 f. 

5. Da s Reic h un d die Territorien , der Köni g un d die Fürste n im späten Mittelalter . Rheini -
sche Vierteljahresblätte r 63 (1999) 187-203 . 

6. 1400. Papstschism a un d Krise der Monarchien . In : Da s Jahrtausen d im Spiegel der 
Jahrhundertwenden . Hrsg . von Lotha r G a l l . Berlin 1999, 177-204 un d 423. 

7. Mittelalter-Kommission . Jahrbuc h der Berlin-Brandenburgische n Akademi e der Wissen-
schaften 1998 (1999) 325-335 . 

8. Di e Prage r Universitäte n des Mittelalter s im europäische n Zusammenhang . In : Schrifte n 
der Sudetendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d Künste . Bd. 20. Münche n 1999, 
97-129 . 

9. Da s älteste Prage r Universitätssiege l in neue m Licht . In : E b e n d a 131-151. 
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10. Prag . Di e älteste Universitä t in Mitteleuropa . In : Stätte n des Geistes . Hrsg . von Alexander 
D e m a n d t . Köln-Weimar-Wie n 1999, 127-146. 

11. Wettera u un d Vogelsberg in der ältere n deutsche n Geschichte . In : Geschicht e von 
Wettera u un d Vogelsberg. Bd. I : Von den Anfängen bis zum End e des Mittelalters . Hrsg . 
von Reine r S t o b b e . Friedber g 1999, 13-36; auch in: Wetteraue r Geschichtsblätte r 46 
(1997) 13-36 . 

12. Di e Stund e der Stellvertreter . Hinte r der Schrank e wird aufgeschrieben : Beginn von 
Verwaltun g un d Staa t in Europa . In : Da s 14. Jahrhundert . Abschied vom Mittelalter . 
Hrsg . von Michae l J e i s m a n n . Münche n 2000, 44-50 . 

13. De r Kurverei n von Rhens e 1338. In : Deutsch e Geschicht e in Dokumenten . Braunschwei g 
1999, 7 S. un d 2 Faksimilia . 

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek 

1. Hrsg . zus. mi t Pet r Vo r e 1: Lexikon současnýc h českých historiků/Th e Lexicon of Con -
temporar y Czec h Historians . Prah a 1999, 373 S. 

2. Hrsg. : Samostatn ý stát mez i většími sousedy - podně t pr o slovinskou politik u a kulturu . 
Sborní k z mezinárodníh o vědeckéh o zasedán í (Praha , Klementinu m 16.10.1997) . Prah a 
1999, 103 S. (Edic e Slovanské knihovny) . 

3. Slovinsko na sklonku druhéh o tisíciletí . Úvod . In : E b e n d a 3-9 . 

4. Slovinská historiografi e jako nástro j sebezvýrazněn í maléh o evropskéh o národa . In : 
E b e n d a 23-35 . 

5. Mitautor : Novově k I (1526-1848) . In : Waldvierte l -  Weinvierte l -  Jižn í Morava . Průvodc e 
krajem a jeho kulturou . Hrsg . von Antoní n B a r t o n ě k un d Bohusla v B e n e š . Břeclav 
1999, 39-50 . 

6. Zus . mit Václav B ů ž e k un d Pet r V o r e 1: Dob a předbělohorsk á 1526-1617. In : Kronik a 
Českých zemí . Prah a 1999, 257-305 . 

7. K úrovn i Českéh o politickéh o myšlen í na počátk u novověku . Časopi s Matic e moravské 
117 (1998) 453-46 4 (Sborní k k 70. narozeniná m prof. dr. Jaroslava Mezníka) . 

8. Pra g un d Olmütz : Di e Herausbildun g eine r konfessionell-politische n un d kulturelle n 
Achse in der rudolfinische n Zeit . In : Rudol f IL Pragu e and th e World . Paper s from th e 
Internationa l Conference . Prague , 2- 4 September , 1997. Hrsg . von Lubomí r K o n e č n ý 
et al. Pragu e 1998, 11-27. 

9. Prvn í krize habsbursk é monarchie . In : Stavovský odbo j roku 1547. Prvn í krize habs-
burské monarchie . Sborní k příspěvků z vědecké konferenc e konan é v Pardubicíc h 2 9 -
30.9.1997. Hrsg . von Pet r V o r e l . Pardubic e 1999, 11-27. 

10. Königswah l ode r Königsaufnahme ? (Thronwechse l im Königreic h Böhme n an der 
Schwelle zur Neuzeit) . Historic a (1996-97 ) Hef t 3-4 , 51-67 . 

11. Víra i chléb (K otázc e vystěhovalectví východočeskýc h evangelíků do Braniborska) . In : 
Sborní k k 70. narozeniná m doc . PhDr . Jaroslava Kašpara , CSc . Hrsg . von Ivan H l a v á -
če k un d Ivana E b e l o v á . Acta Universitati s Carolinae , Phil , et Hist . 5 (1996) =  Z 
pomocnýc h věd historickýc h XV Prah a 1999, 175-184. 

12. LItali a met a dei viaggiatori cech i del Rinascimento . In : Itali a e Boemi a nella cornic e des 
Rinasciment o europeo . Hrsg . von Sant e G r a c i o t t i . Firenz e 1999, 333-345 . 

13. Okrajové vrstvy obyvatelstva českých měst a městeče k v 16.-18 . století . In : Ponížen í a 
odstrčení/Měst a versus katastrofy . Sborní k příspěvků . Hrsg . von Jiř í P e š e k un d Václav 
L e d v i n k a . Prah a 1998, 49-5 3 (Document a Pragensi a 16). 

14. Slovanský přehle d v rámc i výzkumnéh o program u Historickéh o ústavu AV Č R (N a 
prah u druhéh o stolet í časopisu) . Slovanský přehle d 85 (1999) 1-4. 
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15. Česká historick á věda a české historick é vědomí . Český časopis historick ý 97 (1999) 
311-320; auch in: Zpravoda j Historickéh o klubu 10 (1999) Nr . 1, 1-14. 

16. Slovo na závěr VIII . sjezdu českých historiků . Zpravoda j Historickéh o klubu 10 (1999) 
Nr . 2, 21-22 . 

17. Di e tschechisch e Historiographi e in den neunzige r Jahren . Österreichisch e Ostheft e 41 
(1999) 5-23 . 

18. Histori k mez i vědou a učitelským posláním . Ein Historike r zwischen Wissenschaft un d 
pädagogische r Mission [Josef Válka] In : Nov ý Mar s Moravicu s ane b Sborní k příspěvků , 
jež věnovali Prof . Dr . Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von 
Bronisla v C h o c h o l á č , Libo r J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 13-20. 

19. Dějin y předbělohorskýc h Čec h ve vědeckém díle Zikmund a Wintra . Shrnut í problemati -
ky. In : Zikmun d Winte r mez i histori í a uměním . Materiál y z mezioborov é vědecké kon -
ference , pořádan é Ústave m pr o českou literatur u AV ČR , Muzejní m spolkem královské-
ho města Rakovník a a Okresní m muzee m Rakovní k (Rakovní k 12.-14 . prosinc e 1996). 
Hrsg . von Věra B r o ž o v á . Rakovní k 1999, 80-85 . 

20. Th e Rule of Empero r Rudol f I I in th e Kingdo m of Bohemia . In : Přednášk y z XLI . běhu 
Letn í školy slovanských studií . Prah a 1998, 191-201. 

21. Historiografie , historick é vědom í a odpovědnos t (Úvode m k VIII . sjedzu českých histo -
riků) . Zpravoda j Historickéh o kluba 10 (1999) Nr . 2, 5-14. 

22. Zus . mi t Václav K o v a ř í k un d Pavel P e š o u t : Geografick é vymezen í Podblanicka . Po d 
Blaníke m 2 (1998) Nr . 4, 1-5. 

23. Památk y české reformac e v Ženevě . Foli a Historic a Bohemic a 19 (1998) 236-238 . 

24. Gelehrtenbibliothe k Volker Press ' im Historische n Institu t der Akademi e in Prag . Foli a 
Historic a Bohemic a 19 (1998) 247-249 . 

25. Th e Madri d Declaratio n and Charle s University . Foru m - Časopi s Univerzit y Karlovy 5 
(1998-99 ) Nr . 7, 9. 

26. Setkán í s univerzitam i na jihu Afriky. In : E b e n d a Nr . 12, 5. 

27. Historizujíc í publicistik a jako nástro j (in)toleranc e v současnýc h vztazích . In : Česko -
německ é vztah y 1945-2000 . Sborní k z konferenc e (19.11.1999) , Kru h občan ů České 
republick y vyhnanýc h v r. 1938 z pohraničí . Prah a 1999, 65-69 . 

28. Sdružen í historik ů České republik y na sklonku tisícilet í (Bilanc e činnost i za léta 1996-
1999 pr o valné shromážděn í SH ČR , Hrade c Králové 10. září 1999). Zpravoda j Histo -
rickéh o klubu 10 (1999) Nr . 2, 28-32 . 

Prof. PhDr. Jiří Pešek 
1. O d aglomerac e k velkoměstu . Prah a a středoevropsk é metropol e 1850-1920. Prah a 1999, 

320 S. 
2. Hrsg . zus. mi t Václav L e d v i n k a : Nov é měst o pražské ve 14.-20 . století . Sborní k refe-

rátů a diskusníc h příspěvků ze 16. vědeckéh o zasedán í Archivu hlavníh o měst a Prahy . 
Prah a 1998, 373 S. (Document a Pragensi a 17). 

3. Nov é Měst o pražské v 17.-20 . století . Náčr t problémů . In : E b e n d a 17-23 . 

4. Nov é Měst o ve funkčn í struktuř e pražské aglomerac e na přelom u 19. a 20. století . In : 
E b e n d a 305-313 . 

5. Hrsg . zus. mit Gerno t H e i s s, Alena M i s k o v á un d Oliver R a t h k o 1 b : Österreic h un d 
die Tschechoslowake i nac h 1945. An der Bruchlinie . Innsbruck-Wie n 1998. 

6. Kontinuitä t un d Diskontinuitä t in der tschechische n Kultu r 1945-1965. In : E b e n d a 77-
102; tschech. : Kontinuit a a diskontinuit a české kultur y 1945-1965. E b e n d a 441-460 . 

7. Zus . mit Olga F e j t o v á : Díl o Filip a Melanchthon a v měšťanských knihovnác h dob y 
předbělohorské . In : Nov ý Mar s Moravicu s ane b Sborní k příspěvků , jež věnovali Prof . 
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Dr . Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von Bronisla v C h o -
c h o l á č , Libo r J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 149-162. 

8. Di e Literatu r in den Privatbibliotheke n der böhmische n -  tschechisc h un d deutsc h spre-
chende n -  Protestante n vor un d nac h dem Jahr e 1620. Erb e un d Auftrag der Reformatio n 
in den böhmische n Länder n 30-32 (1998) 3-12 . 

9. Sjezd německýc h historiků : okn o do nemil é minulost i vlastníh o oboru . Dějin y a součas-
nos t 21 (1999) Hef t 1, 31-33 . 

10. Úvodn í slovo k VIII . sjezdu českých historiků . Zpravoda j Historickéh o klubu 10 (1999) 
Hef t 2, 2-5 . 

11. Dějepisectv í jako prostřede k společensk é sebereflexe. Zpravoda j Historickéh o klubu 10 
(1999) Hef t 2, 14-21 . 

12. Cen a pr o mlad é německ é historik y (Hedwi g Hintz e Preis) . Dějin y a současnos t 21 (1999) 
Hef t 1, 55-56 . 

13. Hledaj í se kmotř i znovuzrození . Dějin y a současnos t 21 (1999) Hef t 1, 59. 

14. Hrsg . zus. mit Detle f B r a n d e s un d Edit a I v a n i č k o v á : Vynúten ý rozchod . Vyhnani e 
a vysídleme z Československ a 1938-1947 v porovnan í s Pofskom , Maďarsko m a Juho -
sláviou. Bratislava 1999, 259 S. 

Prof. Dr. Walter Schamschula 

1. O. Forš , Sovremenniki , un d Sergeev-Censkij , Sevastopol'skaja strada . In : Hauptwerk e 
der russischen Literatur . Einzeldarstellunge n un d Interpretationen . Hrsg . von Wolfgang 
K a s a c k . Neuaufl . Darmstad t 1997, 514-515 un d 667-668 . 

2. Germanisti k -  Slavistik -  Bohemistik : Di e Herausbildun g nationale r Leitbilde r am 
Anfang der tschechische n „Wiedergeburt" . In : Zu r Geschicht e un d Problemati k der 
Nationalphilologie n in Europa . 150 Jahr e Erst e Germanistenversammlun g in Frankfur t 
am Mai n (1846-1996) . Hrsg . von Fran k F ü r b e t h , Pierr e K r ü g e l , Erns t E. M e t z n e r 
un d Olaf M ü l l e r . Tübinge n 1999, 195-206. 

Prof. Dr. PhDr. h. c. Ferdinand Seibt 

1. Glan z un d Elen d des Mittelalters . Ein e endlich e Geschichte . Neuausgabe . Münche n 1999, 
427 S. 

2. Kare l I V Císař v Evrop ě (1348-1378) . Prah a 1999, 525 S. 

3. Karo l V. Cisár a reformácia . Bratislava 1999, 197 S. 

4. Neu e Nachbarschaf t im Miteinander : Tschechen , Juden , Deutsche . In : „.. . die Reiser , die 
wir pflanzten , den Kindern , würde n ein Garten . I m Licht" . Zeh n Jahr e Ostsee-Akademie . 
Hrsg . von Dietma r A lb r e c h t un d Marti n T h o e m m e s . Lübec k 1998, 51-69 . 

5. Einleitende r Essay. In : D e D i j n , Rosine : De s Kaisers Frauen . Ein e Reise mit Kar l V von 
Flander n durc h Deutschlan d bis in die Estremadura . Stuttgar t 1999, 1-12. 

6. Minderheiten . In : Nov ý Mar s Moravicu s ane b Sborní k příspěvků , jež věnovali Prof . Dr . 
Josefu Válkovi jeho žáci a přátel é k sedmdesátinám . Hrsg . von Bronisla v C h o c h o l á č , 
Libo r J a n un d Tomá š K n o z . Brn o 1999, 535-551 . 

7. Glan z un d Elen d der europäische n Utopie . In : Bedřic h Loewenstein . Překračován í hrani c 
ane b zprostředkovatel . Grenzüberschreitunge n ode r De r Vermittler . Festschrif t zum 
70. Geburtsta g eines europäische n Historikers . Hrsg . von Vilém P r e č a n zus. mi t Milen a 
J a n i š o v á un d Matthia s R o e s e r . Praha-Brn o 1999, 161-172. 

8. Utopi a and Reformatio n in Centra l Europe . In : Th e Ma n of Man y Devices , Who 
Wandere d füll Man y Ways .. . Festschrif t in Hono r of Jáno š Bak. Hrsg . vonBaláz s N a g y 
un d Marcel i S e b ö k . Budapest-Ne w York 1999, 128-138 . 
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9. Di e Erst e ČSR im Bild der Forschung . In : Československ o 1918-1938. Osud y demokra -
cie ve středn í Evropě . Hrsg . von Jarosla v V a l e n t a , Emi l Vo r á č e k un d Josef H a r n a. 
Prah a 1999, Band 1, 53-58 . 

10. Natione n im östliche n Europa . Nachdenkliche s zu einem brisante n Thema . In : Slowakei. 
Gesellschaf t im Aufbruch : Natio n -  Kultu r -  Wirtschaft . Hrsg . von Carolin e Y. R o b e r t -
s o n - W e n sau er . Baden-Bade n 1999, 45-52 (Schrifte n des Institut s für Angewandt e 
Kulturwissenschaf t der Universitä t Karlsruh e 4). 

11. Erst e Staats - un d Einigungsideen . In : Di e Wiederentdeckun g Europas . Ein Gan g durc h 
Geschicht e un d Gegenwart . Hrsg . von Ludge r K ü h n h a r d t un d Michae l R u t z . 
Stuttgar t 1999, 100-111; auch in der Beilage „Merku r spezial" zum Rheinische n Merku r 
Nr . 53/  1999, 7. 

12. Barockprobleme . Zu m 70. Geburtsta g von Josef Válka. Studi a Comenian a et Historic a 29 
(1999) Nr . 62, 145-157. 

13. Jan Hu s in Rom . Bohemi a 40/ 2 (1999) 512-515 . 

Prof. PhDr. Emil Skála,  DrSc. 

1. Was sind „böhmisch e Dörfer?" . Germanistic a Pragensi a 14 (1997) 1999 123-130. 

2. De r mitteleuropäisch e Sprachbund . In : Sprachkultu r un d Sprachgeschichte . Heraus -
bildun g un d Förderun g von Sprachbewußtsei n un d wissenschaftliche r Sprachpfleg e in 
Europa . Hrsg . von Jürgen S c h a r n h o r s t . Frankfurt/Mai n u. a. 1999, 125-133 . 

3. Goethů v vztah k češtině . In : Třebívlice 1999. Obe c Frebívlic e 1999, 75-78 . 

Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Kodifikationsplän e in der Tschechische n Republik . W G O -  Monatsheft e für osteuropä -

isches Rech t 40/6  (1998) 423-426 . 

2. Dokument e zur Diskussio n der Beneš-Dekrete . Osteuropa-Rech t 45/6  (1999) 511-520 . 

3. Di e rechtliche n Grundlage n für die Behandlun g der Deutsche n un d der Magyare n in der 
Tschechoslowake i 1945-1948. Münche n 1999, 119 S. (Internationale s Institu t für Natio -
nalitätenrech t un d Regionalismus) . 

4. Zus . mi t Huber t R e i t t e r e r : Schuster , Heinric h Maria . In : Österreichische s Biographi -
sches Lexikon 1815-1950. Hrsg . von Leo S a n t i f a l l e r et al. Bd. 11. Wien-Graz-Köl n 
1999, 387-388 . 

Prof. PhDr. František Smahel 

1. Zrozen í historika . In : Památní k na oslavu dvoustých narozeni n Františk a Palackého . 
Hodslavic e 1988 [erschiene n 1999], 33-41 . 

2. II moviment o ussita. In : Vita religiosa e identit a politiche : universalit a e particolarism i 
nell'Europ a del tard o medioevo . Hrsg . von Sergio G e n s i n i . Pisa 1998, 527-548 . 
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D I E 7. 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 

„Endlic h in nationale r Ruhelage ? Tschechen , Deutsch e un d Slowaken reflektiere n 
über ihr Verhältni s zum Nationalstaat" , so lautet e das Rahmenthem a der siebten 
Schulbuchkonferenz , zu der sich deutsche , tschechisch e un d slowakische Schulbuch -
forsche r un d -autoren , Historike r un d Lehre r in der Philosophische n Fakultä t der 
Karls-Universitä t in Pra g versammelte n (20. bis 23. Oktobe r 1999). Di e Konferenz , 
organisier t von Zdeně k Beneš (Prag) , setzte dami t die 1997 mit eine r Tagun g in Braun -
schweig begonnen e Beschäftigun g mi t dem Nationalstaa t im Schulbuc h fort. 1 Di e 
Ergebnisse beider Veranstaltunge n sollen in einem Sammelban d publizier t werden . 

Einleiten d skizzierte Jiří Pešek (Prag ) das beiderseit s als verheeren d erlebt e Jahr -
zehn t der deutsch-tschechische n Beziehunge n zwischen 1937 un d 1947. Manfre d 
Alexander (Köln ) kam in seinem Beitra g über „Rechtfertigun g un d Entlegitimierun g 
des Nationalstaatsgedanken s am End e des 20. Jahrhunderts " zu dem Ergebnis , daß 
der Nationalstaa t in unsere r Zei t durc h Regionalisierun g un d intensiv e übernatio -
nale Zusammenarbei t relativier t werde. Nac h dem End e der totalitäre n Systeme in 
Europ a habe die erneut e Anwendun g des Instrument s der „ethnische n Säuberung " 
(„de r Staat such t sich seine Bevölkerun g aus") dazu geführt , daß kulturell e Vielfalt, 
Mehrsprachigkei t un d ethnisch-national e Toleran z wieder als Wert anerkann t wür-
den . In der Diskussio n wurde dem entgegengehalten , daß gerade die Vereinigun g 
Deutschland s 1990 un d die Teilun g der Tschechoslowake i 1992 für das unverminder t 
starke Fortlebe n des Nationalstaatsgedanken s sprächen . 

Františe k Svátek (Prag ) stellte mi t seinem Beitra g „Di e Natio n - eine vorgebliche 
Selbstverständlichkeit " die allgemein verwendet e Begrifflichkeit un d die angenom -
men e Dichotomi e zwischen staatsbürgerlic h organisierte n westeuropäische n un d 
aus der kulturelle n Gemeinsamkei t konstruierte n mittel -  un d ostmitteleuropäische n 
Natione n in Frage . 

Di e „sozialgeschichtliche n Aspekte nationale r Identitätsbildung " un d „Natio -
nalismu s der ,kleine n Leute ' versus Nationalismu s der Eliten " thematisiert e Miro -
slav Hroc h (Prag ) anhan d eines Vergleichs der Herkunf t der Intelligen z bei Norwe -
gern, Balten un d Tscheche n mit der der deutsche n Intelligenz . Da s Ziel der Intelli -
genz, die national e Kultu r un d mit dieser die national e Identitä t zu vervollständigen , 
hätt e bei kleinen Völkern ohn e staatlich e Traditione n zu andere n Selbstbilder n 
geführt als bei großen Nationen , dere n nationale r Bestan d nich t fraglich war un d die 
dahe r ein selbstverständlichere s un d selbstbewußte s Nationalgefüh l entwickelten . 
Hingege n sei der defensive Nationalismu s der „Kleinen " revolutionä r gewesen, da er 
sich gegen die Legalitä t bestehende r dynastische r Staate n wende n mußte . Im natio -
nalen Program m sei die eigene „Schwäche " dahe r mit Bildern wie der Arbeitsamkei t 
des Bauer n un d Handwerker s sowie von moralische r Einfachhei t un d Überlegenhei t 
verknüpf t worden . In der Diskussio n wurde darau f hingewiesen , daß aus der 
Verteidigungsstellun g herau s für Nationalbewegunge n nationale r Konsen s wichtiger 
war als For m un d Inhalt e des nationale n Bewußtsein s des Einzelnen . 

Tönsmeyer , Tatjana : Der Nationalstaa t im Schulbuch . BohZ 39 (1998) 153-155. 
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Eine n Vergleich der aktuelle n offiziellen Lernziel e zum Themenkrei s „Natio -
nalstaat " im Fac h Geschicht e versucht e Heidru n Doleže l (Göttingen ) für Tsche -
chien , Frankreic h un d mehrer e deutsch e Bundesländer . In Frankreic h stehe das 
Gedächtni s der eigenen , moderne n Nation , die das dynastisch e Europ a überwand , 
un d die Vision eines „Europa s der Vaterländer " im Vordergrund . Ebens o wie in 
deutsche n Schulbücher n finde keine Rückprojektio n zu den mittelalterliche n „natio -
nes" un d den frühneuzeitliche n Nationsbildunge n statt , dafür werde aber auf 
Fehlentwicklunge n des nationale n Gedanken s verwiesen. Bei sechs verschiedene n 
Schulbuchversionen , die für einzeln e Bundeslände r zugelassenen sind, zeige sich, 
daß das Them a des deutsche n Nationalstaat s seit 1871 eher negativ konnotier t sei 
un d am eheste n national-liberal e Traditione n (Bayern) , westliche Staatsnatione n un d 
die national e Vielfalt der Habsburgermonarchi e (Nordrhein-Westfalen ) positiv dar -
gestellt werden . Von den Schüler n werde eine reflexive Erschließun g des Themen -
kreises „Nationalismu s un d Fremdenfeindlichkeit " erwartet . Tschechisch e Schüle r 
würde n - ähnlic h wie sächsisch e -  im Schulbuc h bedeuten d frühe r als französisch e 
un d westdeutsch e Schüle r mit dem Phänome n des Nationalstaat s konfrontiert . Di e 
Betonun g der nationale n Geschicht e führe so zu einer generel l positiven Bewertun g 
des Nationalismus , vor allem aber des Patriotismu s des 19. Jahrhunderts . Erst die 
jüngsten tschechische n Schulbüche r seien stärke r europäisc h orientiert , befaßte n 
sich aber nich t mi t der Ide e der Natio n ode r den Übersteigerunge n des Nationalis -
mu s im 20. Jahrhundert . 

Anschließen d berichtete n deutsch e un d tschechisch e Schulbuchautore n über die 
Prämissen , Konzeptionen , Schwierigkeite n un d geplante n Modifikatione n bei der 
Darstellun g des Thema s „Nationalstaat " in den von ihne n bearbeitete n Unterrichts -
werken . Am Beispiel der Jahr e 1918-1928 führt e Ulric h Maye r (Kassel) vor, wie die 
politik - un d nationalgeschichtlich e Sichtweise auf die deutsch e Geschicht e durc h 
eine stärker e Betonun g von Kultu r un d Sozialem un d eine kontrastiv e Gegen -
überstellun g von Traditionelle m (z.B . Erns t Jünger s Kriegsverherrlichung ) un d 
Kritische m (Berich t eines damal s in ein Irrenhau s eingewiesene n Kriegsdienst -
verweigerers) zusätzlich e Dimensione n gewinnen könnte . Vor allem von tschechi -
scher Seite wurd e dieser Umgan g mit Geschicht e als problematisc h empfunden , da 
er den Schüler n zu wenig Positives aus der Geschicht e anbiete . 

Zdeně k Beneš (Prag ) setzte sich sehr kritisch mit den tschechische n Schulbücher n 
auseinander . Nac h 1989 seien zuers t nu r das Vokabular veränder t un d die Fakten -
basis erweiter t worden . Ers t seit Mitt e der neunzige r Jahr e werde versucht , 
Geschicht e im Schulbuc h mehrdimensiona l darzustellen . Ein großes Proble m stelle 
aber weiterhi n die im Lehrpla n un d Schulbuc h vorgegebene Trennun g der tschechi -
schen Geschicht e un d der allgemeine n bzw. der Weltgeschicht e dar, die es schwer 
mache , die „eigen e Geschichte " im Kontex t der mitteleuropäische n Entwicklunge n 
zu begreifen. 

Mirosla v Hroc h kritisiert e in seinem zweiten Beitra g den im tschechische n Schul -
buch noc h vorherrschende n „faktographische n Enzyklopädismus " un d die Über -
bewertun g der politische n Geschichte . Di e Theme n „Nationalbewegung" , „Formie -
run g der Nation " un d „Nationalstaat " käme n vor allem in den Unterrichtswerke n 
für die Weltgeschicht e als Teil eines größere n Modernisierungsprozesse s zur Dar -
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Stellung. Josef Harna (Prag) betonte, daß die tschechischen Geschichtsschulbücher 
von Historikern weitgehend frei vom Einfluß der Verlage und der Schulbehörden 
verfaßt und in der Fachwelt der Historiker intensiv diskutiert werden. Für das 
20. Jahrhundert verschiebe sich die Konzentration allmählich von der tschechischen 
Nation hin zu einer Gesamtbetrachtung des Territoriums der heutigen Tschechi-
schen Republik. Diese Referate gaben den Anstoß zu einer lebhaft Aussprache 
darüber, was jeweils „unsere" Geschichte sein könne (ethnisch, national, staatlich, 
regional, sozial, europäisch). 

Eine Untersuchung des Geschichtsbilds tschechischer Schüler, Studenten und 
Lehrer und Praxisberichte von Lehrern relativierte erneut die Bedeutung und die 
Einflußmöglichkeiten des Schulbuchs. Blažena Gracová (Ostrava/Ostrau) legte Er-
gebnisse ihre Habilitation vor, die deutlich machen, daß bei tschechischen Schülern 
Geschichtsbild und nationale Stereotypen stärker von den Medien und der Familie 
bestimmt sind als durch die Schule. Das Bild Deutschlands und der Deutschen sei in 
der Grundschule und in den Wirtschaftsschulen am positivsten, mit wachsendem 
Alter der Schüler und mit höheren Schulstufen und -formen wende sich die Ein-
schätzung ins Negative. 

Kerstin Herzog (Dresden) konstatierte für sächsische Gymnasiasten ein gesell-
schaftliches Identifikationsdefizit. Zwar werde die Kulturnation ausgehend vom 
19. Jahrhundert als positiver Wert vermittelt, die Darstellung des nationalen 20. Jahr-
hunderts vom Ersten Weltkrieg bis zur heute verbreiteten Xenophobie verhindere 
aber die Ausbildung einer eigenen historischen Identität. Die Einordnung der deut-
schen „Wiedervereingung" in den europäischen Einigungsprozeß ließe eine Lücke in 
der „nationalen Selbstvergewisserung" der Schüler entstehen, die infolgedessen rechts-
gerichteten nationalistischen Geschichtsbildern nichts entgegenzusetzen wüßten. 

Obwohl der Einfluß der Medien, insbesondere von Filmen, auf das Geschichts-
bewußtsein bereits früher häufig betont wurde, gab es auf dieser deutsch-tschechi-
schen Schulbuchkonferenz erstmals einen Beitrag zu einem Unterrichtsfilm. Robert 
Maier (Braunschweig) stellte den ursprünglich als Dokumentarstück für das Öster-
reichische Fernsehen gedrehten Film „Tschechen und Deutsche - Die Geschichte 
einer schwierigen Nachbarschaft" vor. In eindrücklichen Bildern und Interviews 
skizziert die Schulversion die deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmi-
schen Ländern vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1947. In der auf den Film folgen-
den sehr kontroversen Diskussion wurden zum einen faktographische Fehler und 
Lücken sowie die historische Bewertung einzelner Personen und Ereignisse, zum 
anderen die emotionale Bildsprache und die ebenso fesselnde wie deterministische 
Eindimensionalität der Darstellung kritisiert. 

Aufgrund der Absage von slowakischen und tschechischen Referenten wurde 
der geplante Tagungsteil „Mit welchen historiographischen Fragestellungen und 
Kontroversen in Bezug auf den Nationalstaat sollten Schüler vertraut gemacht wer-
den?" nur kursorisch behandelt. Eva Hahn (Augustfehn) stellte in diesem Zusam-
menhang ein von den nationalen oder ländereigenen Schulministerien nicht aner-
kanntes „Europäisches Schulbuch" vor, dessen deutsche Ausgabe hinsichtlich Ter-
minologie und Inhalten weit hinter andere moderne Schulbücher und den Stand der 
Forschung zurückfalle. 
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In seinem zweiten Beitra g behandelt e Zdeně k Beneš die Möglichkeite n un d 
Grenze n multiperspektive r Darstellunge n von Geschichte . In der Forschun g un d 
in den Schulbücher n der Tschechische n Republi k habe sich seit 1990 die Perspek -
tive von der nationale n Geschicht e der Tscheche n un d Slowaken un d von der 
Konzentratio n auf die Arbeitergeschicht e zu eine r fruchtbare n Konkurren z von 
staatliche r Geschicht e un d europäische r Perspektiv e gewandelt . Beneš erklärt e eine 
stärker e Berücksichtigun g der Selbstsich t der ethnische n Minderheite n als unver -
zichtba r un d bedauerte , daß seit 1993 in Tschechie n die slowakische Geschicht e in 
der Forschun g wie in der Schul e überhaup t kein Them a meh r sei, obwoh l die Slo-
waken die größt e national e Minderhei t im Land e bilden . 

Bod o von Borrie s (Hamburg ) stellte seine internationa l vergleichende n Unter -
suchunge n übe r die Bedeutun g von Nation , Staa t un d nationale n Bezügen bei 
Jugendliche n vor. Er kam zu dem Ergebnis , daß Schüle r europawei t die Eigen-
schaften von Natione n als Konstante n ansehe n un d daß das Interess e an der 
Nationalgeschicht e größer ist als das am Proze ß der Nationsbildung . Gerad e in 
Deutschlan d lehre die Schul e ein eingeschränkte s Nationalverständnis : Währen d 
jüngere Schüle r das Werden un d Vergehen von Natione n lernten , enge sich -  zuge-
spitzt formulier t -  bei Gymnasiaste n un d ältere n Schüler n der Blick auf die Natio n 
als Verursache r für Krieg un d Verbreche n ein. I m Schulbuc h un d Unterrich t sollten 
häufiger Mehrnationalitä t un d Multilingualitä t an Beispielen wie Siebenbürge n un d 
Danzi g in der Frühneuzei t ode r der deutsche n Einwanderun g in Pennsylvanie n be-
handel t werden , um die Relativitä t der Nation , den häufig erfolgten konflikthafte n 
Identitätswande l ode r den Mechanismu s der Selbstdefinitio n durc h Abgrenzun g 
deutliche r werden zu lassen. 

Di e mehrtägig e Veranstaltun g bestätigt e die fortbestehend e zentral e Bedeutun g 
des Thema s „Nationalstaa t un d Nationalismus " für den Geschichtsunterrich t un d 
für das allgemein e Geschichtsbild . Einigkei t bestan d in der Forderun g nac h eine r 
stärkere n Betonun g europäische r Traditionen . Unverkennba r war indessen , daß 
zwischen deutsche n un d tschechische n Schulbuchautore n un d Geschichtslehrer n 
weiterhi n markant e Unterschied e im Geschichtsbild , in den Prioritäte n von Fakte n 
un d Strukture n sowie in der Wissenschaftstraditio n bestehen . Doc h in keine m der 
beiden Lände r wird das gemeinsam e Ziel erreicht , Schüler n die Fähigkei t zur selb-
ständige n un d selbstverständliche n Reflexion über ihr eigenes Nationsverständni s 
un d allgemein über das Phänome n des Nationale n zu vermitteln . Da s Verhältni s 
zum Nationalstaa t mag in Zentraleurop a durc h eine „national e Ruhelage " entspann t 
worde n sein. Aus dem Blickwinkel der Schulpraxi s kan n das gängige Verständni s 
von Natio n un d Nationalismu s aber keinesfalls beruhigen d wirken . 

Münche n R o b e r t L u f t 

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

„Str č prst skrz krk" hör t ma n an der Universitä t Regensbur g nich t nu r in den 
Gänge n des Institut s für Slavistik. Auch in der Cafeteri a der Juriste n un d Wirt-
schaftswissenschaftle r ode r in den Hörsäle n für Geschicht e klingt es nich t selten 
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nach böhmischen Dörfern. Doch es sind nicht tschechische Gaststudenten, die die 
bayerischen Universitäten mit solch ungewohnten Klängen bereichern - es sind 
Teilnehmer des Bohemicums bei der Vorbereitung auf die nächste Stunde. 

Seit dem Wintersemester 1996/1997 bietet die Universität Regensburg jährlich 
Studierenden, Graduierten und Postgraduierten aus der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland, die sich für den tschechischen Sprach- und Kulturraum interessieren, 
eine studienbegleitende Ausbildung an, um ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet zu 
erweitern. Die Initiative dazu ging 1992 vom Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst aus, das auch die Anschubfinanzierung 
leistete. Inzwischen wurde die Finanzierung von der Universität Regensburg über-
nommen. 

Innerhalb von zehn Monaten können die Teilnehmer des Bohemicums fundierte 
tschechische Sprachkenntnisse erwerben. Integraler Bestandteil der Ausbildung sind 
ferner begleitende Veranstaltungen zur Kultur, der Landeskunde und der Geschichte 
der böhmischen Länder bzw. der Tschechoslowakei und Tschechiens, wobei der 
Schwerpunkt auf dem 19. und 20. Jahrhundert liegt. Zusätzlich umfaßt der Semester-
plan fachspezifische Veranstaltungen aus den Bereichen Jura, Wirtschaft, Politik, 
Geschichte, Geographie, Volkskunde, Sprach- und Literaturwissenschaft. 

Die Sprachausbildung, Basis der Zusatzqualifikation, ist mit Rücksicht auf die 
zeitlichen Kapazitäten der Teilnehmer in fünf Abschnitte von unterschiedlicher 
Intensität unterteilt. Dabei werden keinerlei Vorkenntnisse der tschechischen 
Sprache erwartet. Vor Beginn der Vorlesungszeit im Winter- und Sommersemester 
findet jeweils ein dreiwöchiger Intensivkurs statt. Wahrend der Vorlesungszeiten 
besuchen die Teilnehmer den obligatorischen Teil des Sprachkurses im Umfang von 
vier Wochenstunden. Parallel hierzu kann der fakultative Teil des Sprachkurses 
besucht werden, in dem in kleinen Arbeitsgruppen geübt wird. Am Ende des 
Sommersemesters fahren die Teilnehmer des Bohemicums in die Tschechische Re-
publik, um dort einen weiteren Intensivkurs zu besuchen. Neben der Möglichkeit, 
ihre gewonnenen Sprachkenntnisse auszubauen und aus einem großen Angebot von 
Vorlesungen, Seminaren, Arbeitskreisen und Exkursionen auszuwählen, eröffnen 
sich ihnen damit auch neue persönliche Erfahrungen. 

Im Bereich der fachspezifischen Ausbildung während des Semesters bot beispiels-
weise die Politikwissenschaft im Sommersemester 2000 eine Vorlesung „Transi-
tion, Transformation und politisches System der Tschechischen Republik" an, die 
Literaturwissenschaft ein Seminar über die Avantgarde in der tschechischen und pol-
nischen Literatur und die juristische Fakultät ein deutsch-tschechisches Seminar 
zum Europäischen Umwelt- und Biotechnologierecht. Obligatorisch für alle 
Teilnehmer ist der vierstündige Kurs zur Kultur- und Landeskunde beim Leiter des 
Bohemicums, Professor Marek Nekula. War hier das Thema z. B. im Wintersemester 
1999/2000 „Sprache und Nation (Tschechische und slowakische „nationale Wieder-
geburt")", so wurden im Sommer die „Tschechische Kultur und ihre Zeichen" ge-
nauer analysiert. Aber es geht nicht immer nur akademisch zu: Im Angebot sind 
auch tschechische Filmreihen, bei denen bestimmte Themen, Persönlichkeiten und 
Zeitabschnitte im Mittelpunkt stehen. 
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U m das thematisch e Spektru m der begleitende n Veranstaltunge n so vielfältig wie 
möglich zu gestalten , arbeite t das Bohemicu m nich t nu r mit Lehrende n der Uni -
versität zusammen , sonder n vergibt auch Lehraufträg e an Fachleute , die aus andere n 
Institutione n kommen . Regelmäßi g bieten Mitarbeite r des Institut s für Ostrech t un d 
des Collegiu m Carolinu m (beide München ) Veranstaltunge n an. So findet zum 
Beispiel jedes Semeste r eine Übun g zur Einführun g in das tschechisch e Rech t statt , 
die Pet r Bohat á vom Münchne r Institu t für Ostrech t leitet . Jeweils im Sommer -
semeste r ergänz t Rober t Luft vom Collegiu m Carolinu m das universitätsintern e 
Angebot historische r Seminar e durc h eine Veranstaltun g zur Geschicht e der böhmi -
schen Länder . 

Lehrend e aus der Tschechische n Republi k konnte n im Rahme n der Partner -
schaften mit der Karlsuniversitä t Pra g un d der Masaryk-Universitä t Brun n (Brno ) 
un d über die guten Kontakt e mi t andere n universitäre n Einrichtunge n in der 
Tschechische n Republi k als Gastwissenschaftle r für das Bohemicu m gewonne n wer-
den : Professo r Jiří Pešek von der Prage r Karlsuniversität , der u. a. auch Mitglied der 
deutsch-tschechische n Historikerkommissio n ist, liest im Wintersemeste r 2000/200 1 
in Regensburg . Ebenfall s im Wintersemeste r biete t Professo r Ivan Nov ý von der 
Wirtschaftshochschul e Pra g die Veranstaltun g „Interkulturell e Wirtschaftskommu -
nikatio n am Beispiel deutsch-tschechische r Firmen " an , was -  wie in den vergange-
nen Jahrgänge n - wieder ein guter Grun d besonder s für Studierend e der Wirt-
schaftswissenschafte n sein wird, am Bohemicu m teilzunehmen . Im Sommersemeste r 
2000 fand außerde m eine Ringvorlesun g über den Prage r Strukturalismu s statt , bei 
der Fachleut e aus den USA, der Tschechische n Republi k un d der BR D Vorträge 
hielten . 

Di e intensiv e Sprachausbildun g in kleinen Arbeitsgruppe n un d die begleitende n 
Veranstaltunge n befähigen die Absolventen zu einem erfolgreiche n Studiu m in der 
Tschechische n Republik . Viele der Teilnehme r verfassen eine Diplom- , Magister -
ode r Doktorabei t mit thematische m Bezug zur Tschechische n Republik , ode r ab-
solvieren Praktik a bei Institutione n un d Firmen , die Kontakt e in die Tschechisch e 
Republi k habe n bzw. mit tschechische n Partner n zusammenarbeiten . Wie eine Um -
frage unte r den Absolventen dieser seit vier Jahre n bestehende n studienbegleitende n 
Zusatzqualifikatio n ergab, ha t das Zertifika t des Bohemicum s den Absolventen 
bei der Such e nac h einem Arbeitsplat z eindeutig e Wettbewerbsvorteil e gebracht . 
Un d dies nich t nu r bei Bewerbunge n um Stellen , für die Kenntniss e des tschechi -
schen Kulturraum s die Voraussetzun g waren . 

Regensbur g S a r a h S c h o l l 

De r laufende Jahrgan g des Bohemicu s hat am 25. Septembe r 2000 begonne n und wird bis zum 
31. August 2001 dauern . Anmeldeschlu ß für den Jahrgan g 2001/2002 ist der 15. August 2001. 
Eine Teilnahm e ist für Studierend e aller deutsche n Universitäte n und Hochschule n möglich . 
Weitere Auskünfte unter : Bohemicum , Universitä t Regensburg, 93040 Regensbur g 
Tel.: 0941/9433525 , Fax: 0941/186 1 
E-mail : bohemicum.info@sprachlit.uni-regensburg.d e 
Homepage : http://www-bohemicum.uni-regcnsburg.d e 

mailto:bohemicum.info@sprachlit.uni-regensburg.de
http://www-bohemicum.uni-regcnsburg.de
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Z E H N J A H R E „ S A M T E N E R E V O L U T I O N " 

Vom 14. bis 16. Oktobe r 1999 fand in Pra g eine international e Konferen z zum 
Them a „Di e demokratisch e Revolutio n in der Tschechoslowake i 1989, Voraus-
setzungen , Verlauf un d unmittelbar e Folgen " statt . 

Diese Veranstaltun g bildete einen Teil des internationale n Forschungsprojekte s 
„Opennes s in Easter n Europ e and th e Forme r Soviet Union" , dessen Zie l es ist, 
Dokument e zugänglich zu machen , die zum Verständni s des historische n Prozesse s 
beitragen , der in der Ära Gorbatscho w zur Befreiun g Osteuropa s vom Kommu -
nismu s führte . Di e Hauptorganisatore n der Prage r Veranstaltun g waren das 
„Nationa l Securit y Archive" (Washington) , das „Tschechoslowakisch e Dokumen -
tationszentrum " (Scheinfeld ) un d das Prage r „Institu t für Zeitgeschichte " (ÜSD) . 
Anläßlich der Tagun g hatte n diese Institutione n mehrer e Dokumenteneditione n mit 
Materialie n aus tschechische n un d ausländische n Archiven zu den Ereignissen End e 
der achtzige r Jahr e in der Tschechoslowake i vorbereitet , darunte r auch eine Editio n 
in englische r Sprache , ein sogenannte s „briefin g book" , das 120 Dokument e zur 
tschechoslowakische n Entwicklun g der Jahr e 1987-1989 enthält . 

Di e Konferenz , an der sich etwa 150 tschechisch e un d ausländisch e Historiker , 
eine ganze Reih e von Publizisten , Soziologen , Wirtschaftsfachleute n un d Persön -
lichkeite n aus der internationale n Politi k beteiligten , war in sechs zwei- bis drei -
stündig e Panel s gegliedert. Am Samstagsnachmitta g fand dan n eine offene Dis -
kussion zum Them a „Folge n der Gorbatschowsche n Reforme n im Sowjetblock " 
statt , zu der sich eine tschechisch-russisch e Kommissio n von Historiker n un d 
Archivaren um den Runde n Tisch versammelte . 

De r Hauptinitiato r der Tagung , Vilém Preča n vom tschechische n Institu t für Zeit -
geschicht e unterstric h bei seiner Begrüßun g das große Interess e von Fachleute n un d 
einstigen Akteuren , an der Prage r Konferen z teilzunehmen . Di e Aufmerksamkei t 
für das gegebene Them a wachse gegenwärtig, da Stimme n laut würden , die die „wei-
che " Art des tschechoslowakische n Übergang s von 1989 kritisierte n un d hier den 
Ursprun g vieler gegenwärtiger Problem e verorteten . Aus diesem Grun d ist es laut 
Preča n wichtig, die eigene Geschicht e mit der Entwicklun g in den benachbarte n 
Länder n zu vergleichen , sie auf der Grundlag e der Quelle n zu rekonstruiere n un d 
für die Zeitgenosse n zu dokumentieren , für die die Geschicht e vor allem ein Kampf -
feld gegenwärtiger politische r Interesse n darstelle . 

Di e Beiträge der ausländische n Wissenschaftle r im ersten , unte r das Them a 
„International e Voraussetzunge n un d Kontext " gestellten Pane l bestätigte n die 
ebenso bekannt e wie treffend e Phrase , daß der Fal l des kommunistische n Regime s in 
Pole n zehn Jahre , in Ungar n zehn Monate , in der DD R zehn Woche n un d in der 
Tschechoslowake i zeh n Tage gedauer t habe . Nac h Andrze j Paczkowsk i (Warschau ) 
konzentrier t sich das Interess e der polnische n Historiographi e auf die Ereignisse zu 
Beginn der achtzige r Jahre , in dene n der Niedergan g des kommunistische n Regime s 
begann . Übe r Jahr e hinwe g gründet e Genera l Jaruzelsk i die Legitimitä t seines 
Regime s auf einer angeblich unmittelba r drohende n sowjetischen Intervention , die 
er nu r dan k der Ausrufun g des Ausnahmezustande s habe verhinder n können . Nac h 
Paczkowk i ist diese Behauptun g nich t länger zu halten . 



160 Bohemia Band 41 (2000) 

Den ungarischen Übergang zur Demokratie charakterisierte Zoltán Ripp (Buda-
pest) mit drei Begriffen: dem „ausgehandelten Übergang", der „Verfassungs-
revolution" und dem „Systemwandel". Er schilderte die Taktik der ungarischen 
Kommunisten, die sich nach der Annahme des Gesetzes über ein Mehrparteien-
system im Februar 1989 bemühten, die zersplitterten oppositionellen Kräfte gegen-
einander auszuspielen, um dann - unter Ausnutzung des demokratischen Prozede-
res - die eigene Machtposition zu sichern. Armin Mitter (Berlin) stellte in seinem 
Beitrag den Einfluß des „Prager Frühlings" auf das Denken der Opposition in der 
DDR in den siebziger und achtziger Jahren in den Mittelpunkt. 

Der ehemalige Berater Michail Gorbatschows, Georgij Sachnazarov, trat mit 
kontroversen Thesen an: Der Grundzug der Politik Gorbatschows gegenüber den 
Satellitenstaaten sei schon seit dem Jahr 1985 das Prinzip der strikten Nicht-
einmischung gewesen. Nach Sachnazarov waren die Länder Ostmittel- und Ost-
europas in den achtziger Jahren - und zwar einschließlich der Zeit vor dem Macht-
antritt Gorbatschows - bereits keine sowjetischen Satelliten mehr, was die Politik 
Ceau^escus und Kádárs belegt habe. Der Veteran der sowjetischen Politik konfron-
tierte die Anwesenden dann mit provokanten Fragen: Fühlen Sie sich denn jetzt 
unabhängig; sind Sie nicht in Wirklichkeit von den Amerikanern abhängig? Denken 
Sie, daß Europa sicher ist? War es nicht im System von Jalta sicherer? 

Karel Durman (Uppsala) wandte sich gegen die These, die Perestrojka habe 
Ostmitteleuropa vom Kommunismus befreit. Noch weniger allerdings sei diese 
Befreiung auf Unterstützung durch die USA zurückzuführen. Durman verkün-
dete - und berief sich dabei auf T G. Ash - daß sich die einstigen Satelliten selbst 
befreit hätten. Dabei habe das hauptsächliche Verdienst des Westens darin gelegen, 
daß er existierte. Danach stellte sich Durman scharf gegen die Thesen Sachnazarovs: 
Gorbatschow habe sich ausdrücklich einmischen wollen, das habe zum Beispiel der 
bewaffnete Eingriff in Litauen im Jahr 1990 gezeigt. Mit diesem Argument spielte 
Durman allerdings Sachnazarov nur den Ball zu: Gorbatschow hätte die Un-
abhängigkeitsbewegung selbstverständlich mit militärischen Mitteln unterdrücken 
können. Aus der Tatsache, daß er das nicht tat, werde ihm bis heute von russischen 
Fundamentalisten ein Vorwurf gemacht. Auch im Fall der Tschechoslowakei hielt 
sich Gorbatschow bis zuletzt an seinen zentralen Grundsatz: Sachnazarov selbst 
schrieb in der Woche nach dem 17. November 1989 ein Telegramm an den sowjeti-
schen Botschafter Lomakin mit der Instruktion, auf keinen Fall in die laufenden 
Ereignisse einzugreifen. Unversehens offenbarte sich hier ein ernstzunehmendes 
Zeugnis der sowjetischen Haltung gegenüber den Ereignissen in der Tschecho-
slowakei: Aus Moskau kamen weder Instruktionen noch Empfehlungen an die 
Adresse der tschechoslowakischen Kommunisten, sich der Anwendung der ihnen 
zur Verfügung stehenden Machtmittel zu enthalten. Lange schon hatte es Speku-
lationen gegeben, die in diese Richtung gingen. Nun ist es mehr als nur wahrschein-
lich, daß sich das Schicksal der „samtenen Revolution" tatsächlich einzig und allein 
in der Tschechoslowakei entschied. 

„Die tschechische und die slowakische Gesellschaft am Vorabend von Umsturz 
und Revolution" - so der Titel des zweiten Panels - wurden gewissermaßen von den 
Ereignissen des Novembers überrollt. Wie Milan Otáhal (Prag) ausführte, war die 
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Bürgergesellschaft in der Tschechoslowake i nac h der Niederlag e von 1968 schwach . 
Ers t ab Mitt e der achtzige r Jahr e beganne n die Anzeiche n von Unzufriedenhei t 
zuzunehme n - un d zwar vor allem in Zusammenhan g mit der katastrophale n 
Situatio n der Umwelt . Aber auch unte r Intellektuelle n wuch s das kritisch e Potential , 
allerding s bildete n sich hier keine organisatorische n Strukture n aus. Zu diesem 
Schrit t waren als erste die Studente n bereit , die an vielen Orte n den sozialistische n 
Jugendverban d (SSM ) auflösten un d dami t begannen , unabhängig e studentisch e 
Organisatione n ins Leben zu rufen . Pet r Pithart , der stellvertretend e Vorsitzend e des 
Tschechische n Senats , bekannte , daß er sich bereit s seit zeh n Jahre n die Frag e stelle, 
weshalb die Dissidente n von den Ereignissen des 17. November s so vollständi g 
überrasch t wurden . Er selbst hatt e noc h im Oktobe r 1989 anläßlic h eines Treffens 
tschechoslowakische r Emigrante n in Franke n einen Text verfaßt, in dem er die 
Befürchtun g äußerte , der größt e Teil der Bevölkerun g seines Lande s habe sich in den 
„verhaßten " Verhältnisse n gut eingerichtet , dahe r seien keinerle i Veränderunge n zu 
erwarten . 

De r Freita g war der „ora l history " gewidmet . Exponiert e Protagoniste n des Bür-
gerforum s (V. Hanzel , E. Kriseová, S. Milota , R. Palouš , P. Pithart ) un d der slowa-
kischen „Öffentlichkei t gegen Gewalt " (J. Budaj, F. Gál , M. Kusý, F. Mikloško , 
P. Zajac) präsentierte n ihre Eindrück e der ersten dre i Woche n der „Samtene n Revo-
lution " im Rückblick . Am frühen Abend erinnerte n sich dan n Persönlichkeite n des 
tschechische n Exils (J. Gruša , M. Horáček , I. Medek , P. Pecháček , K. Schwarzen -
berg, P. Tigrid) , die noc h 1989 in die Tschechoslowake i zurückkehrten , an die ersten 
Tage, die sie wieder zu Haus e verbrachten . Un d nich t zuletz t stellte sich auch der 
tschechisch e Präsiden t Václav Have l kurz der Diskussion . 

Di e Teilnehme r des slowakischen Panel s erinnerte n allesamt an die Schwäch e 
der oppositionelle n Bewegung in der Slowakei vor dem Novembe r 1989. Soňa 
Szomolány i (Bratislava) sprach in diesem Zusammenhan g von kleinen „Insel n posi-
tiver Deviation" . De r größt e Teil der Diskutierende n äußert e sich im weiteren 
Verlauf zu den Ursache n für den Zerfal l der Föderatio n un d die Roll e der „Öffent -
lichkei t gegen Gewalt " (VPN ) in diesem Prozeß . Fedo r Gá l stellte sich zum Beispiel 
gegen die Behauptung , daß bereit s die Entstehun g der VPN ein Ausdruc k für Be-
strebunge n gewesen sei, sich von den Tscheche n zu lösen, da doc h schon die Be-
zeichnun g dieser Vereinigun g den Protes t gegen Gewal t in Pra g widergespiegelt 
hätte . 

Fü r das Pane l am Samsta g - „Revolution ? Politische r Umsturz ? Problem e der 
Übergangszei t bis zu den Juniwahle n 1990" - w a r der Ausspruch Soňa Szomolányi s 
treffend , nac h dem es in eine r interdisziplinäre n Gesellschaf t ein Proble m sei, eine 
gemeinsam e Sprach e zu finden . Dennoc h gehörte n die Überlegunge n über den 
Revolutionsbegrif f un d seine Anwendun g auf den Novembe r 1989 im Beitra g von 
Bedřic h Loewenstei n (Kronach/Berlin ) zum Interessantesten , was es auf der gesam-
ten Konferen z zu höre n gab.1 Jan Měchý ř (Prag ) bot dara n anschließen d für die 
„samten e Revolution" , die im wesentliche n nac h Feieraben d gemach t worde n sei, 

1 Der volle Text ist unte r dem Titel „Několi k úvah o revolucích " [Einige Überlegunge n zu 
Revolutionen] . In : Dějiny a současnos t 22, 1/2000, 2-5 abgedruckt . 
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den neue n Begriff „Freizeit-Revolution " an. Als „echt e Revolution " bezeichnet e er 
erst die Phas e ab dem 10. Dezembe r 1989, das heiß t die Zei t nac h der Ernennun g der 
„Regierun g der nationale n Verständigung" , in der die Kooptierun g von Abgeord-
nete n ins Parlamen t ein echte s revolutionäre s Elemen t dargestell t habe . 

Oldřic h Tům a verglich abschließen d die Prage r Konferen z mit einer ähnliche n 
Veranstaltung , die im Jun i 1999 in Budapes t stattgefunde n hatte . In Pra g waren - so 
Tům a - viel meh r persönlich e Reflexione n zu hören . Fü r den Historike r stellen diese 
allerding s erst das Rohmateria l dar. Ein Ergebni s der Konferen z war die Einsicht , 
daß es weitaus meh r um eine ethisch e als um eine politisch e Revolutio n ging, die von 
eine r fühlbare n Euphori e begleitet war. Da ß die Dissidente n unvorbereite t waren , 
war von Anfang an evident , dennoc h entwickelte n die wichtigsten Akteure schon 
früh einen Improvisationsgeist , der ihne n half, ihre Verspätun g fast wieder aufzu-
holen . 

Vilém Preča n meinte , die polnische n Kollegen seien um ihre kürzlic h stattgefun -
den e Konferen z zu den Ereignissen der Jahr e 1980-1981 zu beneiden . Dor t saßen 
sich die damalige n führende n Persönlichkeite n der Solidarnošč , sowjetische Mar -
schale un d polnisch e Kommuniste n einschließlic h Genera l Jaruzelski s gegenüber . In 
Tschechie n indessen seien Versuche , Kontak t mi t führende n Repräsentante n der 
KPTsc h aufzunehmen , bisher an dere n Ignoran z un d nac h wie vor bestehende n 
Vorbehalte n gegenüber den Historiker n als denen , die den „Vaterlandsverrat " von 
1968 untersuchten , gescheitert . 

Di e Konferen z ließ eine ganze Reih e von Probleme n offen, auch wenn diese 
diskutier t worde n waren , etwa die Frage , welche Rolle die Armee in den Pläne n der 
kommunistische n Führun g spielte. Es ist zude m schade , daß von den damalige n 
Leitfiguren der studentische n Streiks nieman d auftra t un d sich auch kein Re-
präsentan t der 1989 in der Nationale n Fron t vertretene n Parteie n zu Wort meldete . 
Dennoc h bot die Konferen z zahlreich e Anregungen . Zu ihr gehört e u. a. auch ein 
festlicher Empfan g im Gebäud e des Senats , dem ehemalige n Versammlungsgebäud e 
der Nationale n Front , in dem im Novembe r 1989 die Verhandlunge n zwischen 
Vertreter n der Nationale n Fron t un d dem Bürgerforu m stattfanden . Auch war in 
allen Panel s genügen d Zei t zur Diskussion , die sich dan n oft als interessante r her -
ausstellte als die Referat e selbst. 

Pra g Vít S m e t a n a 

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

Mi t dem Them a seiner diesjährigen Jahrestagun g - Religion un d Gesellschaf t in 
den böhmische n Länder n im 19. un d 20. Jahrhunder t -  griff das Münchne r 
Collegiu m Carolinu m ein von der deutsche n wie der tschechische n Forschun g wäh-
ren d der letzte n 50 Jahr e vernachlässigte s Kapite l der böhmische n Geschicht e auf. 
Im Mittelpunk t der Veranstaltung , die vom 18.-21 . Novembe r 1999 in Bad Wiessee 
stattfan d un d an der deutsch e un d tschechisch e Historike r un d Theologe n teil-
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nahmen, stand das Verhältnis von Kirche, Staat und Gesellschaft in Böhmen und 
Mähren in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. 

Nach einer Einleitung von Ferdinand Seibt, der ein Jahrtausend böhmischer Kir-
chengeschichte von der Mönchskirche des ersten Jahrtausends bis zum „Bund von 
Thron und Altar" des 19. Jahrhunderts skizzierte, führte Horst Glassl (München) 
mit seinem Beitrag „Zwischen Vogelsang und Staffelstein: Deutschböhmischer Re-
formkatholizismus" an das Tagungsthema heran, indem er über die seit Mitte des 
19. Jahrhunderts in Böhmen entstandenen christlich-sozialen Reformbewegungen 
berichtete, die sowohl aus dem katholischen Hochadel (z.B. Karl Freiherr von 
Vogelsang) als auch aus dem jungen nordböhmischen und erzgebirgischen Klerus 
Impulse erhalten hatten. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts kam es zu einer brei-
ten Sammlungsbewegung, vor allem im kleinbürgerlichen und Arbeiter-Milieu. Der 
1919 gegründete katholische Jugendbund „Staffelstein" übernahm Anregungen 
aus der deutschen katholischen Jugendbewegung (z. B. aus dem von Romano Guar-
dini geführten „Quickborn"); seine Anhänger hofften in den dreißiger Jahren ver-
geblich, „als christlicher Sauerteig" in der Henleinbewegung wirken zu können. 

Andreas Wolf aus Wien referierte über „Die ,Los-von-Rom-Bewegung' und ihre 
gesellschaftliche Resonanz im Egerland". Vor dem „verpfändungstheoretischen 
Hintergrund" nahm man im Egerland traditionell eine oppositionelle Haltung gegen-
über Böhmen ein. Die politische Propaganda Schönerers und seiner Alldeutschen 
Partei fiel hier auf fruchtbaren Boden, während seine gleichzeitigen Aufrufe, sich 
von Rom loszusagen und zum Protestantismus überzutreten, wenig Echo in der 
Egerer Bevölkerung fanden. Der zwischen 1897 und 1910 zu beobachtende Mit-
gliederzuwachs in der evangelischen Kirche des Egerlands beruhte vielmehr in erster 
Linie auf dem Zuzug evangelischer Familien aus dem Deutschen Reich, weniger auf 
Übertritten aus der katholischen Kirche. Römisch-katholische Traditionen, aber 
auch ein besonderer Egerländertypus „liberaler Katholiken" dürften maßgebliche 
Gründe dafür gewesen sein, daß die Egerländer Bevölkerung nicht Schönerers Los-
von-Rom-Aufrufen folgte. 

Franz Machilek (Bamberg) ging auf die Ambivalenz des religiös fundierten, poli-
tisch bis in jüngste Zeit wirksamen Velehrad-Gedankens ein. Velehrad, seit dem 
Mittelalter mit der großmährischen Tradition verbunden, wurde seit dem frühen 
19. Jahrhundert zum Ausgangspunkt einer kirchlichen Erneuerungsbewegung in 
Mähren, die tschechischen Katholizismus mit „slawischen" Vorstellungen verband. 
Nach 1848 erhielt diese sogenannte katholische Slawophilie neue Impulse durch die 
Diskussion einer Rom-orientierten Union mit der slawischen Orthodoxie. Versuche 
des Olmützer Erzbischofs Kardinal von Fürstenberg (1853-1892), auch die deut-
schen Katholiken seiner Diözese in diese Bewegung einzubinden, scheiterten. Einer 
Vereinnahmung für politische Zwecke, etwa für den Panslawismus, aber auch für 
den kirchlichen Modernismus versuchte der spätere Olmützer Erzbischof Stojan 
(1921-1923) durch eine betont wissenschaftlich ausgerichtete Pflege der cyrillo-
methodianischen Idee entgegenzuwirken. In der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik bildete „Velehrad" ein politisches Einigungselement zwischen Tschechen 
und Slowaken. Nach 1948 wurde die Idee schließlich von der kommunistischen Pro-
paganda für ihr nationalkommunistisch-panslawistisches Programm übernommen. 
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In ihrem Vortrag „Der tschechische Katholizismus aus der Sicht des Heiligen 
Stuhls in der Zeit Benedikts XV (1914-1922)" erläuterte Emilia Hrabovec (Wien) die 
Motive des Papstes für die sofort nach der Staatsgründung 1918 erfolgte Aufnahme 
direkter Kontakte zur katholischen Kirche in der Tschechoslowakei. Die Zeit der 
politischen Weichenstellung sollte für die Interessen des Vatikans sowohl gegenüber 
dem neuen Staat als auch gegenüber der Kirche in der CSR genutzt werden, nicht 
zuletzt weil man in Säkularisierungserscheinungen und nationalkirchlichen Be-
strebungen im tschechischen Klerus („Jednota") eine Gefahr sah. Als Ursachen für 
die Krise der katholischen Kirche in den böhmischen Ländern erkannte Rom neben 
Defiziten der Vergangenheit (Staatskatholizismus) den Einfluß der protestantisch-
positivistischen Geschichtsschreibung, welche die geistige Grundlage für eine natio-
nale Staatsideologie mit antikatholischer Tendenz gelegt habe. Die päpstlichen Maß-
nahmen richteten sich primär gegen die „Jednota" als Trägerin der Reformbewe-
gung; deren Auflösung erfolgte schon im Frühjahr 1920. Mit dem Angebot, das 
Tschechische als nationale Liturgiesprache zuzulassen, hoffte Rom, der nach der 
Gründung der Tschechoslowakischen Kirche auf ihrem Höhepunkt stehenden 
nationalkirchlichen Propaganda in der Tschechoslowakei den Boden zu entziehen. 
Durch die Einführung von Reformen in der Priesterausbildung bemühte sich Rom 
um Überwindung der Krise, vor allem aber auch durch die Einflußnahme auf den 
politischen Katholizismus, die allerdings im Winter 1921/22 zu schwersten Ver-
stimmungen in den vatikanisch-tschechoslowakischen Beziehungen führen sollte. 

František Halas (Brünn/Brno, Rom) zeigte in seinem Beitrag zum Thema „Die 
tschechischen Katholiken zwischen Prag und dem Vatikan" Unterschiede zwischen 
Angehörigen der kirchlichen Hierarchie und des niederen Klerus in der Haltung 
gegenüber dem neuen Staat auf. Wahrend für die kirchliche Führungsschicht die 
Umorientierung im großen und ganzen problemlos verlief, bedeutete die Trennung 
von der „katholischen" Habsburgermonarchie und die Hinwendung zu dem neuen 
Staatswesen, dessen Präsident antiklerikal eingestellt war, für den niederen Klerus 
und die „einfachen" Gläubigen in der Tschechoslowakei ein Dilemma. Wenn auch 
die Spannungen zwischen dem römischen „Internationalismus" und dem tschechi-
schen Nationalismus im ersten Jahrzehnt nach der Staatsgründung zu einer schwe-
ren Krise der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei führten, bewirkten sie 
doch längerfristig eine intellektuelle Erneuerung des tschechischen Katholizismus. 
Der Kontakt zwischen Prag und dem Vatikan blieb zwischen 1918 und 1938 kühl 
und korrekt; nach 1925 war es zu einem „modus vivendi" gekommen, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg erneuert wurde. 

Miloš Trapl (Olmütz/Olomouc) bemerkte in seinem Vortrag über „Die katholi-
sche Kirche und die tschechische Gesellschaft in Mähren 1918-1938", daß im tradi-
tionell konservativen Mähren die Los-von-Rom-Bewegung kaum Anklang gefun-
den hatte, nicht nur, weil in beiden mährischen Diözesen eine lebendige kirchliche 
Organisation bestand, zu der neben den Orden zahlreiche katholische Vereine und 
Wirtschaftsinstitutionen gehörten. Vielmehr habe sich der politische Katholizismus 
in Gestalt des mährischen Flügels der Christlichsozialen Volkspartei unter dem ini-
tiativen Monsignore Jan Šrámek als wichtigste Stütze der Kirche erwiesen. Daran 
anschließend legte Jaroslav Šebek (Prag) dar, daß in den ersten schwierigen Jahren 
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nac h der Staatsgründun g von 1918 zwischen tschechische n un d deutsche n Katholike n 
kaum Berührungspunkt e bestanden . Di e tschechisch e katholisch e Kultu r orientiert e 
sich eher nac h Frankreich , währen d sich die Deutsche n mi t den Auswirkungen des 
Prage r „Nationalstaats " auf ihr Kirchenlebe n befaßten . Nich t einma l die währen d 
der politische n Konsolidierun g des Staate s nac h 1925 verbesserten Kontakt e zwi-
schen Pra g un d Ro m vermochte n zur Annäherun g der Katholike n beider Natione n 
beizutragen . Erst in den dreißiger Jahre n bahnt e sich zwischen den katholische n 
Jugendvereine n beider Seiten ein Dialo g an. Di e Absicht, den Katholikenta g von 
1935 zum sichtbare n Zeiche n der Vereinigun g werden zu lassen, vereitelt e jedoch der 
Wahlsieg der Henleinpartei . Dennoc h gab es in beiden katholische n Lagern selbst in 
den schwierigen Jahre n Kräfte , die sich um eine Verständigun g bemühten . 

Marti n Schulz e Wessel (Berlin , Halle/Wittenberg ) berichtet e über „Revolutio n 
un d Kirchengründung : Di e Tschechoslowakisch e Kirch e im europäische n Kontext" . 
Di e Tschechoslowakisch e Kirche , währen d einer Vereinssitzun g der tschechische n 
katholische n Reformgeistlichkei t „Jednota " gegründet , stan d durchau s in einer Reih e 
mi t andere n zeitgleiche n Gründunge n revolutionäre r Nationalkirche n in Mittel -
un d Osteuropa . In ihre r Verbindun g von Religiösem un d Profane m war sie charak -
teristisch für die Moderne , in der die Religion nich t meh r im Mittelpunk t der 
Gesellschaf t steht . Mi t der Anknüpfun g an das Cyrill-und-Method-Erbe , einem 
eher kirchliche n Programm , vor allem jedoch mi t der Einführun g des nationale n 
Hus-Kult s als zentrale s Elemen t suchte n die Kirchengründe r den Mange l an Legi-
timitä t zu überwinden . 

„Di e Deutsch e Evangelisch e Kirch e in Böhmen , Mähre n un d Schlesien 1919-1938 
(-1946) " wurde von Mari a Heinke-Probs t (Leipzig) untersucht . Di e evangelischen 
Deutsche n in der Tschechoslowake i hatte n sich unmittelba r nac h den März -
ereignissen 1919 für die Loyalitä t gegenüber dem neue n Staat entschiede n un d 
zur „Deutsche n Evangelische n Kirch e in der Tschechoslowakei " zusammenge -
schlossen . Di e kleine Kirch e „in doppelte r Diaspora " -  konfessionel l un d nationa l -
macht e eine Phas e der Identitätsfindun g un d Konsolidierun g durch , die keineswegs 
frei von Konflikte n im Innern , in der Behauptun g gegenüber dem Staa t un d in der 
Auseinandersetzun g mit den andere n Kirche n verlief. Zwische n 1933 un d 1939 
geriet sie zunehmen d in eine Zerreißprob e zwischen Loyalitä t zum Tschecho -
slowakischen Staat un d Annäherun g an die Sudetendeutsch e Partei . Nac h 1939 er-
folgte ihre stufenweise Unterordnun g unte r das NS-Regim e bzw. ihre Eingliederun g 
in das Großdeutsch e Reich . Auch die Deutsch e Evangelisch e Kirch e in der Tsche -
choslowake i war von den Beneš-Dekrete n betroffen ; am 6. Ma i 1948 wurde sie 
(rückwirken d zum 4. Ma i 1945) aufgelöst. 

Jarosla v Mace k (Leitmeritz/Litoměřice ) stellte mi t seinem Beitra g über die „Di e 
Verfolgung der katholische n Kirch e in den nac h 1938 abgetretene n Gebieten " ein 
von der tschechische n wie der deutsche n Forschun g bisher wenig beachtete s Them a 
dar. Wahren d die deutsche n Katholike n im Sudetenlan d glaubten , daß nac h „Mün -
chen " alles besser werde, un d Weihbischo f Kinderman n einen Entwur f für eine selb-
ständige Kirchenprovin z ausarbeitete , verfolgten die Nationalsozialiste n ihre n Plan , 
einen Musterga u „Sudetenland " einzurichten , inde m sie eine schrittweis e Entkon -
fessionalisierun g einleitete n (z. B. durc h sofortige Einschränkunge n des kirchliche n 
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Einflusses auf das Erziehungswesen) , Repressalie n (z. B. Einschränkun g un d Verbot 
kirchliche r Feste ) un d vor allem durc h die Verfolgung von Ordensleute n un d 
Priestern . Mi t einer Propagandaaktio n für den Kirchenaustrit t wurde n allerding s 
nu r kurzfristige Erfolge erreicht . Insgesam t brachte n die kirchenfeindliche n 
Maßnahme n nich t die von den Nationalsozialiste n erhoffte n Ergebnisse , sonder n 
bewirkten eher eine Distanzierun g ode r Protesthaltun g gegenüber dem Regim e bei 
den Gläubigen . 

Tobia s Weger (München ) hatt e für seinen Vortrag „Di e katholisch e Rhetori k bei 
den vertriebene n Sudetendeutsche n in der Nachkriegszeit " frühe Appelle un d 
Programm e der 1946 gegründete n „Ackermann-Gemeinde " un d ihre s Haupt -
initiators , des Augustinermönch s Pate r Paulu s Sládek analysiert . Von Sládek un d der 
Ackermann-Gemeind e waren einerseit s -  unte r ausdrückliche m Verzicht auf Rach e 
un d Vergeltung - wertvolle Impuls e zur rasche n sozialen Eingliederun g der Ver-
triebene n in die deutsch e Gesellschaf t ausgegangen . Andererseit s propagiert e Pate r 
Emanue l Reichenberge r das Heimatrech t der Sudetendeutsche n als etwas Gott -
gewolltes. In der heimatpolitische n Argumentatio n sudetendeutsche r Katholike n 
der frühe n Nachkriegszei t sah Weger Rückgriffe auf Diskurs e aus der Erste n Tsche -
choslowakische n Republik , in dene n Glaub e un d Heimat , religiöse Aussagen un d 
national e Forderunge n verquick t waren . Da ß diese Tendenze n überwunde n werden 
konnten , beweise die Tatsache , daß nac h 1989 gerade aus der Ackermann-Gemeind e 
herau s ein neue r Dialo g mit den tschechische n Nachbar n möglich wurde . 

Jaku b Trojan (Prag ) führt e in „Da s Denke n von Josef L. Hromádk a im Kontex t 
der tschechische n un d europäische n Ökumene " ein. Trojan charakterisiert e als 
wichtigsten Grundzu g im Denke n des Professor s der Evangelische n Theologische n 
Fakultä t der Karls-Universitä t Josef Lukl Hromádk a (1889-1969 ) das Postula t der 
dialogische n Existenz , das der Brüderbischo f selbst vorgelebt habe , zunächs t in der 
Auseinandersetzun g mit dem Katholizismus , später , als er -  dan n ein Protagonis t des 
Marxismu s - den Dialo g zwischen Christentu m un d Marxismu s suchte . 

Mi t seinem Beitra g „Scheu e Frömmigkeit . Da s fehlend e Glie d in der Geschicht e 
der tschechische n Spiritualität " rundet e der Prage r Theolog e Tomá š Hali k die Ta-
gung ab. Ausgehend von soziologische n Untersuchunge n der neunzige r Jahre , 
dene n zufolge die böhmische n Lände r heut e zu den am wenigsten religiösen Regio-
nen Europa s gehören , sucht e Hali k das gegenwärtige Verhältni s der tschechische n 
Gesellschaf t zur Religion durc h dramatisch e Erfahrunge n der Tscheche n mi t ihre r 
fernen un d jüngsten Vergangenhei t zu erklären . Trot z der äußerliche n Dezimierun g 
der Kirche n in der ČSR nac h Kriegsend e vergrößert e sich paradoxerweis e der Kreis 
der Gläubigen . Di e verletzt e tschechisch e Religiositä t habe sich in diesem Proze ß 
von auße n nac h inne n - in „da s dreizehnt e Zimmer " -  zurückgezoge n un d zu einer 
„scheue n Frömmigkeit " gefunden . 

Di e Beiträge der Konferen z werden in der Reih e „Bad Wiesseer Tagunge n des 
Collegiu m Carolinum " veröffentlicht . 

Rosdor f bei Göttinge n H e i d r u n D o l e ž e l 
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1999 N A T I O N A L C O N V E N T I O N 
A M E R I C A N A S S O C I A T I O N F O R T H E A D V A N C E M E N T 

O F S L A V I C S T U D I E S 

Vom 18.-21. November 1999 fand in St. Louis der 31. Kongreß des amerikani-
schen Slawistenverbandes (AAASS) statt. Selbstverständlich pflegen diese Tagungen 
vor allem eine amerikanische (und kanadische) Angelegenheit zu sein. In den letzten 
Jahren hat aber auch eine wachsende Zahl europäischer Forscher den Weg nach 
Amerika gefunden. So kamen in St. Louis z. B. ungefähr 20 von den etwa 1480 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern aus deutschen Forschungsinstitutionen. 

Um rund 850 Referate innerhalb von dreieinhalb Tagen zu ermöglichen, fanden 
die verschiedenen Panels in 25 Parallelsektionen statt, so konnte der einzelne Teil-
nehmer nur einen Bruchteil der Tagung erleben. Bei der enormen thematischen 
Spannweite, die die Konferenz bot, wird man wohl aber auch kaum alles für gleich 
interessant halten. Die Mitglieder des AAASS beschäftigen sich mit allen Ländern 
des ehemaligen „Ostblocks" aus historischer, politologischer, kultureller und litera-
turwissenschaftlicher Perspektive, lediglich die Linguistik war schwach vertreten. So 
fanden sich Panels zu so unterschiedlichen Themen wie „The Nobility in the Slovené 
Historie Regions: Recent Historiography and Research", „From Heaven to Earth -
Polish Latest Prose and Essays", oder „Building Better Bolshevik Bodies in Stalin's 
Russia" nebeneinander. Das Tagungsprogramm könnte man also fast als Handbuch 
aktueller Forschungsinitiativen und methodologischer und thematischer Trends in 
der amerikanischen Osteuropa- und Ostmitteleuropaforschung heranziehen. 

Die Fülle der Referate zu tschechischen und böhmischen Themen in St. Louis 
deutete an, daß es der Bohemistik in den USA ganz gut geht, obwohl die vielen jun-
gen amerikanischen bohemistisch orientierten Forscher die Lage wegen ihrer sehr 
begrenzten Chancen auf eine feste akademische Anstellung wahrscheinlich anders 
beurteilen würden. 

Sechs Panels waren allein tschechischen Fragen gewidmet, dazu kamen acht kom-
parativ angelegte Panels mit bohemistischen Beiträgen und mehrere Panels mit brei-
ter angelegter Perspektive, wie der von Frank Hadler (Leipzig) organisierte und 
geleitete unter dem Titel „The Writing of East Central European History: Traditions 
and Innovations", in dem nordamerikanische (John Micgiel, Columbia University), 
westeuropäische (Michael G. Müller, Halle, mit einem von Frank Hadler gelesenen 
Referat) und ostmitteleuropäische (Attila Pok, Ungarische Akademie der Wissen-
schaften) Perspektiven verglichen wurden. Pok fokussierte auf die Neubewertung 
der Rolle des Nationalismus und des Kommunismus in Ostmitteleuropa seit 1989, 
und auf den wieder auftauchenden Topos einer „regionalen Rückständigkeit". 
Insgesamt sei, so Pok, die Diskussion über Ostmitteleuropa gegenüber der Neu-
bearbeitung national-historischer Fragen und der akutellen Debatten über die 
Erweiterung von NATO und EU in den Hintergrund gedrängt worden. Diese 
Einschätzung bestätigte sich in der Diskussion, in der unter anderem festgestellt 
wurde, daß das Interesse an den Nachbarn in den ostmitteleuropäischcn Ländern 
heute deutlich kleiner sei als vor zehn Jahren. Auch John Micgiel sprach von einem 
fehlenden Interesse an der Region. Dieses verortete er jedoch primär auf Seiten der 



168 Bohemia Band 41 (2000) 

Behörde n un d der breitere n akademische n Gesellschaft . Als positiv ho b er jedoch 
hervor , daß es heut e bessere Finanzierungsmöglichkeite n für interdisziplinär e un d 
grenzüberschreitend e Projekt e gebe. Nu r Mülle r befaßte sich primä r mit der inhalt -
lichen Seite des Themas . Er führt e aus, daß sich die deutsch e Forschun g zu Ost -
mitteleurop a aufgrun d ihre r Verwurzelun g in eine r volksgeschichtlic h fundierte n 
„Ostforschung " von der britische n un d französische n unterscheide , un d wies auf die 
derzei t in Deutschlan d sehr lebendige Diskussio n über dieses Them a hin . 

Zu erwähne n ist auch der von Eduar d Mühl e (Marburg ) geleitete Pane l „Nationa l 
Historiographie s in East Centra l Europ e Fro m th e Interwa r Perio d Throug h De -
Stalinization" . Rafal Stobieck i (Lodž ) präsentiert e hier kompeten t den Stan d der in 
vielen Frage n weit voran gekommene n polnische n Forschung , währen d Lee Black-
wood s (Yale University ) leider nich t von ihm selbst vorgetragen e Darstellun g der 
Entwicklun g der tschechische n Historiographi e sehr schematisc h un d bisweilen 
wenig präzise erschien . Lau t Blackwood wurde n alle fachlich kompetente n Histo -
riker nac h 1969 abberufen . Di e dan n folgende Entwicklun g der offiziellen Ge -
schichtsschreibun g beschrie b er als „East-Germanization" , womi t wohl die Entste -
hun g eine r Wüste totale r stalinistische r Sterilitä t angedeute t werden sollte. Aller-
dings wurde n als Paramete r für die Beurteilun g der Historiographi e ausschließlic h 
Werke über die Erst e Republi k verwendet . 

Viel faktenreiche r war M. Mar k Stolarik s (Universit y of Ottawa ) Schilderun g der 
Entwicklun g der slowakischen Historiographie . Meh r empirisc h darstellen d als 
eigentlic h analytisc h war die Vorlesung aber von eine r Vorstellun g von einer ge-
sunde n „Daniel-Rapant-Linie " getragen , die zuers t von „Tschechoslowakisten" , 
dan n von Marxiste n bedroh t worde n sei. Zwei Schulen , eine national e un d eine 
nicht-nationale , wurde n dan n in der Historiographi e seit 1989 identifiziert . 

Stolarik s Refera t war eine r der wenigen Beiträge zu slowakischen Fragen , zu 
dene n es nu r einen einzigen Pane l gab. Diese r -  der unte r dem Tite l „Conspiracie s in 
Slovák History " stand - war leider erheblic h von nationalistische n Gedanken -
muster n geprägt, die kaum Wissenschaftle r ode r auch neu e Studente n ohn e einen 
slowakischen Hintergrun d anziehe n können . In Stanisla v J. Kirschbaum s (York 
University ) Refera t „Th e Martinovi č Conspirac y and th e Slovaks" ging es primä r 
darum , die politisch e Reife der Slowaken im späten 18. Jahrhunder t un d ihre n Willen 
zu Eigenständigkei t zu demonstrieren . Di e Vorstellun g von einer Verschwörun g 
gegen die slowakische Natio n fand sich ausgeprägt bei Edit a Bosak (Memoria l 
Universit y of Newfoundland) , die im Refera t „M . R. Štefánik : A Conspirac y to 
Eliminate " meh r als andeutete , Masary k un d Beneš hätte n Štefáni k ermorde n lassen. 
Auch wurde Štefáni k als Hauptkraf t der tschechoslowakische n Exilbewegung wäh-
ren d des Krieges dargestellt . Übe r Suzann e T Polak s (Indian a University ) Refera t 
„An Organize d Attack? Anti-Stat e Conspiracie s in Slovakia in Autum n 1947", kan n 
hier leider nich t berichte t werden . 

In der Vielfalt der bohemistische n Referat e zeichnet e sich eine deutlich e Tenden z 
ab: Di e meiste n Theme n waren aus der tschechische n Geschicht e des späten 19. ode r 
des 20. Jahrhundert s gewählt, ergänz t durc h einige politologisch e Überlegunge n 
zu aktuelle n Fragen . Hie r ist besonder s der „Roundtable " „Th e Czec h Republic : 
Domesti c Quandarie s and Internationa l Complexities " mit Sharo n Wolchi k (Georg e 
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Washingto n University) , Josef Brada (Arizon a State University) , Caro l Skalnik Leff 
(Universit y of Illinois ) un d Daniel a Retkov á zu nennen . Ferne r sind die Beiträge von 
Eri n Jenn e (Stanfor d University ) über „Ethni c Part y Demand s as an Outcom e of 
Bargainin g Games : A Comparativ e Stud y of Sudete n German s in Interwa r Cze -
choslovaki a and th e Post-198 9 Moravia n Movement" , Rober t Ken t Evanso n (Uni -
versity of Missouri ) über „Th e Party/Interes t Grou p Connectio n in th e Czec h 
Republic" , Ari Schapir o (Princeto n University ) über „Theres ' N o Victory in M y 
Case : Propert y Restitutio n in Post-Totalitaria n Czechoslovakia" , un d Benjami n 
Fromme r (Northwester n University ) über „Definin g and Punishin g Collaboratio n 
After th e Czechoslova k ,Revolutions ' of 1945 and 1989" hervorzuheben . 

Etwas überraschen d war, daß nu r ein einziger Pane l der tschechische n Literatu r 
gewidmet war, mit Beiträgen von Jame s Driscol l un d Alfred Thoma s (beide Har -
vard) un d Jan e Eleano r Kea t (Oxford) , un d einem Refera t zum tschechische m Film . 
Herber t Eagle (Universit y of Michigan ) sprach über „Gende r Issues in Post -
Communis t Czec h Cinema" . Dafü r wurde n in vielen geschichtswissenschaftliche n 
Referate n kulturell e Phänomen e untersucht . Als Beispiel kan n der Pane l „Con -
testin g Czec h Identit y in Publi c Art and Ceremony , 1915-1937" dienen . In seinem 
Refera t über „Th e Painles s Birth and Peacefu l Deat h of th e Czec h Nationa l Style, 
1915-1925" präsentiert e Jindřic h Toma n (Universit y of Michigan ) mit vielen Dia s 
verschieden e Manifestatione n des tschechische n „nationale n Stils" -  unte r andere m 
in der Architektur , im Design un d in Buchillustrationen . Di e international e Natu r 
dieser Neigun g zu historisierendem , „heimatlichen " Ausdruc k wurde betont , un d 
interessanterweis e wurde auf das Erscheine n slowakischer Element e in tschechi -
schen „typischen " Landschaftsschilderunge n nac h 1918 aufmerksa m gemacht . Sehr 
spannen d war Jonatha n Bolton s (Universit y of Michigan ) Refera t „Mournin g 
Become s th e Nation : Th e Funera l of Thoma s Masary k in 1937", das die Gestaltun g 
un d die folgenden national - un d parteipolitische n Deutunge n des Begräbnisses des 
Landesvater s analysierte . Mi t dem Beitra g „Whos e Conques t and Betrayal ? Th e 
Wallenstein/Valdštej n Memoria l in 1934" sprach Eagle Glasshei m (Columbia ) zu-
letzt über das Scheiter n des Versuches Pekař s un d andere r konservative r un d ka-
tholische r Persönlichkeiten , 1934 aus Wallenstein einen tschechische n historische n 
Helde n zu machen . 

Auf ähnlich e Art un d Weise nähert e sich Cynthi a Pace s (Colleg e of Ne w Jersey) 
ihre m Them a „Christia n Communists ? Th e Use of Religiou s Symbols by th e 
Czechoslova k Communis t Government , 1948-1968", in dem die Rekonstruktio n 
un d die Wiedereröffnun g der Bethlehemskapell e im Jah r 1954 - im besondere n 
Hinblic k auf Zdeně k Nejedlý s Deutun g dieses Ereignisses un d auf seinen religiös 
gefärbten Sprachgebrauc h - untersuch t wurde . Monument e waren auch das Them a 
bei Nanc y Meriwethe r Wingfield, die über „Statue s of Josep h I I as Sites of Germa n 
Identity " sprach . Ihr e deutsch-böhmisch e Themati k bildete aber eher die Aus-
nahme ; fast alle bohemistische n Referat e konzentrierte n sich auf die tschechisch e 
Nationalgesellschaft , obwoh l der Tite l von Rit a Arlene Krueger s (Universit y of 
Wisconsin ) Refera t „Mediatin g Progres s in th e Provinces : Centra l Authority , Loca l 
Elites , and Agrarian Societie s in Eighteenth-Centur y Bohemi a and Moravia " einen 
vor- ode r nicht-nationale n Zugan g andeutete . 



170 Bohemia Band 41 (2000) 

In Jerem y Kings (Moun t Holyok e College) in seiner Abwesenhei t gelesenem 
Refera t „Social , Nationa l and Imperia l Aspects to Enfranchisemen t in České Budě -
jovice circa 1901" wurde die konstruiert e Natu r der beiden Nationalgesellschafte n in 
Böhme n betont . Kin g stellte dar, daß der Strei t über die Registrierun g der Wähler für 
die Gemeindewahle n eine nationalisierend e Funktio n hatte , da viele Bürger, die sich 
bisher nich t eindeuti g als „Deutsche " ode r „Tschechen " verstande n hatten , dazu ge-
zwungen wurden , eine national e Identitä t anzunehmen , wodurc h auch die unabhän -
gige Rolle un d die nicht-national e Art der Legitimitä t der habsburgische n Behörde n 
geschwäch t wurde . Da s Refera t gehört e zum Pane l „Craftin g Identities : Cultura l 
Diversit y and Nationa l Allegiance in th e Czec h Lands" , in dem auch Melissa Fein -
berg (Universit y of Chicago ) un d Alena Šimůnkov á (Universit y of California , 
Riverside) sprachen . Šimůnková s Refera t „Sociabilit y and Performin g Identit y in 
Middle-Clas s Czec h Society " war den vielen Funktione n un d Bedeutunge n - natio -
nalen , sozialen un d geschlechtsspezifische n - der tschechische n Bälle in den 1840er 
Jahre n gewidmet , währen d Feinber g die große Bedeutun g der engen Verbindun g der 
tschechische n Feministinne n zu T G . Masary k un d seiner Idee n für die spezifische 
Ausprägun g des tschechische n Feminismu s in der Erste n Republi k analysierte . Di e 
Feministinne n glaubten , daß die neu e tschechoslowakisch e Demokrati e die Gleich -
stellun g der Fraue n gewissermaßen automatisc h mit sich bringen würde . Aus diesem 
Grun d weigerten sie sich, Recht e mit dem Hinwei s auf die besonder e Lage der 
Fraue n zu fordern . 

Ähnlich e Frage n wurde n auch im Pane l „Gende r and Nationalis m in th e Czec h 
Lands , 1890-1945" diskutiert . Katherin e David-Fo x (Ohi o Stat e University ) unter -
sucht e in ihre m Pape r „Engenderin g th e 1890s Generation " die Frauenpoliti k der 
tschechische n jungen radikale n Fortschrittle r der 1890er Jahre . Dies e Gruppe n for-
derte n zwar die politisch e un d soziale Gleichberechtigun g der Frauen , in ihre r eige-
nen Praxis wurde aber in Oppositio n zur ältere n Generatio n der tschechische n 
Politike r ein neue s Model l der Männlichkei t entwickelt , wobei Frauen , auch wenn 
sie große Leistunge n für die Bewegung erbrachten , weitgehen d auße r ach t gelassen 
wurden . Di e Fortschrittlich e Bewegung blieb also eine rein männlich e Angelegen-
hei t un d wurde auch so von beiden Geschlechter n verstanden . 

T. Mills Kelly (Texas Tech University ) wundert e sich im Refera t „Feminist , 
Nationalist , or Both ? Czec h Wome n and Radica l Nationalism , 1898-1920" darüber , 
daß die sonst stets opportunistisch e National-Sozial e Parte i vor dem Erste n Welt-
krieg das Frauenwahlrech t forderte . Sie fand die Antwor t auf diese Frag e teils in dem 
taktische n Interess e der Parte i an einer Ausweitun g ihre r Wählerschaft , teils in den 
sozialen un d wirtschaftliche n Verhältnisse n der Zeit . Ein e gründlich e statistisch e 
Analyse macht e deutlich , daß die National-Soziale n den Großtei l ihre r Stimme n in 
industrialisierte n Bezirken holten , in dene n Fraue n einen relativ hohe n Antei l der 
Arbeiterschaf t ausmachten . Mills Kelly vermutete , daß dieses Phänome n von den 
männliche n Arbeiter n als krisenhaf t verstande n wurde , wodurc h die Politi k der 
National-Sozialen , die sowohl das Wahlrech t für Fraue n als auch ein Verbot „ge-
fährliche r Frauenarbeit " verlangten , an Attraktivitä t gewann . Zuletz t gab Barbar a 
Kimme l Reinfel d (Ne w York Institut e of Technology ) im Refera t „Feminist s and 
Nationalist s in th e Firs t Czechoslova k Republic " eine narrati v angelegte Darstellun g 
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der Lebensgeschichten von Františka Plamínková und Milada Horáková. Für beide 
waren der Glaube an die tschechischen patriotischen Ideale des 19. Jahrhunderts, in 
denen sie auch ein Versprechen eines feministischen Programms sahen, der ultima-
tive Antrieb ihres politischen Handelns bis zum - in beiden Fällen gewaltsamen -
Lebensende. 

Konventionellere Fragen der politischen Geschichte wurden im Panel „Czech 
Democracy 1918-1998: A Critique" behandelt. In der Abwesenheit Jacques Rup-
niks, der über tschechische Demokratie seit 1989 hätte reden sollen, fragte der Panel 
nach Kontinuität und Diskontinuität im politischen System und im Demokratie-
verständnis der tschechischen Eliten in der Ersten Republik und in den Jahren 1945-
1948. Peter Bugge (Aarhus Universität) hob in seinem Beitrag „Czech Democracy 
1918-1938: Paragon or Parody" die paradoxen Züge der tschechoslowakischen 
Demokratie hervor, deren Stabilität in hohem Maße auf der Nichtbeachtung eige-
ner Verfassungsbestimmungen und vieler Prinzipien beruhte, die traditionell mit der 
Idee der Demokratie verbunden sind. Er machte deutlich, wie die tschechische 
Politik in dem Zusammenprallen einer traditionellen, von Versäulung und Parti-
kularismus geprägten Kultur der tschechischen politischen Parteien und eines neuen, 
revolutionierend antipolitischen Demokratieverständnisses Masaryks und Benešs 
gestaltet wurde. 

Einen ähnlich kritischen Zugang wählte auch Brad Abrams (Columbia). In seinem 
Referat, „Who Lost Czechoslovakia? Democracy and Socializing Democracy, 
1945-1948", analysierte er den Bedeutungsinhalt des Begriffes „Demokratie" bei den 
Kommunisten und den Nationalen Sozialisten, und stellte dar, wie die Kommunisten 
mit ihrem Bekenntnis zur volksdemokratischen Ordnung und zu nationalen und 
slawischen Werten es den anderen Parteien erschwerten, sich den Kommunisten 
kritisch gegenüberzustellen oder ein eigenes politisches Profil zu entwickeln. Die 
Etablierung einer kommunistischen diskursiven Hegemonie wurde laut Abrams 
aber auch dadurch erleichtert, daß z.B. die Nationalen Sozialisten sich rückhaltlos 
zu einer „sozialisierenden Demokratie" bekannten, die nie positiv definiert, immer 
aber der alten „bürgerlichen" Demokratie gegenübergestellt wurde. Diese ideologi-
sche Ratlosigkeit wurde dann von der völligen politischen Ratlosigkeit im Februar 
1948 komplettiert. 

Der nächste Kongreß des AAASS findet vom 9.-12. November 2000 in Denver 
statt. Die Teilnahme ist sehr zu empfehlen. 

Aarhus P e t e r B u g g e 
r • • : j-

W O R T E N D E 

Zehn Jahre nach dem Zusammenbruch des Sozialismus im Osten Europas stellt 
sich die Frage, ob Intellektuelle als kritische Begleiter von Demokratisierungs- und 
Liberalisierungsprozessen am Ende der Moderne weiterhin eine Existenzberech-
tigung haben oder, ob mit dem Scheitern linker (und rechter) Utopien das Fun-
dament gesellschaftlichen Engagements für Intellektuelle verlorengegangen ist. 
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Dieser Frage muß ein Bestimmungsversuch des okzidentalen Phänomens der 
Intellektuellen vorausgehen. Offenbar divergiert der Begriffsinhalt in Ost- und 
Westeuropa in seinen Grundzügen. Somit verweist das Stichwort „europäische 
Integration" einmal mehr auf vorhandene Divergenzen wie den Versuch einer 
Annäherung. In diesem Sinne ist das Nachdenken über die Rolle von Intellektuellen 
im 20. und 21. Jahrhundert im Kontext der Diskussionen um Europa bzw. den 
Osten und Westen Europas zu sehen. Es verwundert daher nicht, daß das Promo-
tionskolleg „Ambivalenzen der Okzidentalisierung" eine Tagung über mögliche 
Perspektiven der Intellektuellen in Europa initiierte. Die Tagung „WortEnde. 
Intellektuelle im 21. Jahrhundert? Vergleichende Überlegungen kurz vor Ende des 
intellektuellen Jahrhunderts" fand vom 25.-28. November 1999 in Leipzig statt. 

Das Kolleg „Ambivalenzen der Okzidentalisierung" besteht seit 1995 am Zen-
trum für Höhere Studien der Universität Leipzig. Vertreten sind hier die Fächer 
Philosophie, Soziologie, Kulturwissenschaften, ost- und südosteuropäische Ge-
schichte sowie Slawistik. 

Im Vorfeld der Tagung kristallisierten sich drei Themenschwerpunkte heraus. 
Zwei dieser Themenkreise umfassten die historische Dimension des Intellektuellen-
begriffs und -daseins, wobei sich die Tagungsteilnehmer in einer ersten Sektion dem 
„Begriff der Intellektuellen" näherten, in einer zweiten der „gesellschaftlichen Rolle 
von Intellektuellen in Krisensituationen". Beschäftigte sich die erste Sektion mit 
den Entstehungsbedingungen von Intellektuellentum, ihren konkreten Formen: der 
französischen Intelligenz und der russischen Intelligencija (Jutta Scherrer, Paris) und 
einzelnen soziologischen Betrachtungsweisen, so wandte sich die zweite Sektion 
stärker der Funktion Intellektueller in Umbruchsituationen zu, die beispielsweise 
mit Entstehung und Ende des Sozialismus in Zusammenhang zu sehen sind, und 
betrachtete insofern stärker den Osten Europas. 

Die dritte Sektion dagegen nahm Prognosen für derzeitige und künftige Möglich-
keiten intellektuellen Engagements in den Blick. Dabei wurde die Meinung vertre-
ten, daß auch in Zeiten postmodernistischen Pluralismus' Bedarf an intellektueller 
Kritik als einem Gegenpart zum massenmedialen Konformismus bestehe und es 
möglicherweise die Intellektuellen seien, die die theoretische Basis für die Über-
windung wirtschaftlicher Krisen - und damit auch der Krisen des Sozialstaats schaf-
fen könnten. 

Wahrend zu Beginn der Tagung und speziell in den ersten beiden Sektionen 
ein großer Konsensbedarf spürbar war, wurde in der Schlußdiskussion deutlich, daß 
eine Definition des Begriffs „Intellektueller" losgelöst von einer konkreten histori-
schen Situation und gegebenenfalls nationalen Tradition nicht zu leisten ist bzw. zu 
Ungenauigkeiten führen würde. Zum anderen zeigten die Tagungsteilnehmer kaum 
Zweifel daran, daß die Grabrede für die Intellektuellen noch längst nicht zu schrei-
ben sei. Zwar verändere sich ihre Rolle, doch bleibe ihr Platz in der Gesellschaft 
unbestritten. 

Die Beiträge der Tagung können in einem Sammelband nachgelesen werden, des-
sen Veröffentlichung in der Reihe „Ambivalenzen der Okzidentalisierung" geplant 
ist. 
Leipzig D o r i s B o d e n 
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W O R K S H O P „ O S T E U R O P A - K O N S T R U K T I O N E N " 

Die aktuelle Debatte um die Zukunft des Faches Osteuropäische Geschichte ist in 
großen Teilen durch eine hochschulpolitische, weniger jedoch durch eine fach-
wissenschaftliche Fragerichtung bestimmt. Mit einem Workshop unter dem Titel 
„Osteuropa-Konstruktionen. Politik-, sozial- und kulturgeschichtliche Zugänge zu 
einem historischen Raum", der am 3. Dezember 1999 in den Räumen des Zentrums 
für Vergleichende Geschichte Europas (ZVGE) an der FU in Berlin stattfand, 
wollte die vor allem von jüngeren Kolleginnen und Kollegen getragene Mittelbau-
Initiative Berliner Osteuropahistoriker fachimmanenten Fragen den Vorrang vor 
hochschulpolitischen geben. Der über das h-net H-Soz-Kult versandten Einladung 
folgten fast 50 Interessierte; die Organisation lag bei Philipp Ther vom ZVGE und 
Tatjana Tönsmeyer von der Humboldt-Universität. 

Einen Gedanken Borislaw Geremeks führte Jens Boysen (Brügge) im Auftakt-
vortrag über die Osterweiterung Europas um die Jahre 1000 und 2000 aus und 
formulierte die damit verbundenen heilsgeschichtlichen Erwartungen und politi-
schen Peripherieprobleme. In einem als Dialog gestalteten zweiten Beitrag näherten 
sich Tatjana Tönsmeyer (Berlin) und Thomas Bohn (Jena) Ostmitteleuropa als Ge-
schichtsregion an; einmal aus mitteleuropäischer, das andere mal aus russischer 
Perspektive. Die zur Diskussion gestellten Thesen Bohns lauteten, daß Ostmittel-
europa für Rußlandhistoriker zumeist eine „Terra incognita" darstelle, deren be-
sondere Herausforderung nicht zuletzt darin liege, daß mit der kommenden Ost-
erweiterung der EU die reale Gefahr verbunden sei, daß Rußland nach Eurasien 
abgedrängt werde, was zu einer Dreiteilung des europäischen Kontinents in den 
Westen, den Osten und das Territorium der Rußländischen Föderation führe. Dem-
gegenüber forderte Tönsmeyer, daß sich die ostmitteleuropäische Geschichte stär-
ker einem komparativen Ansatz öffnen solle, bei dem das Erkenntnisinteresse die 
Auswahl der adäquaten Methoden und der Vergleichsregionen bedinge. 

Im letzten Vortrag des Vormittages sprach Florian Bieber (Budapest) zu „Der 
Balkan - Konzeptionelle Unscharfen und die wissenschaftliche Bedeutung einer 
wiederentdeckten Region". Bieber wies darauf hin, daß seit den kriegerischen 
Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien der Balkanbegriff verstärkt 
Konjunktur erfahre und damit ein Raum beschrieben werde, der - in den Augen der 
EU-Europäer - zunehmend durch Konflikt und Rückständigkeit definiert und als 
kaum noch zu Europa zugehörig empfunden werde. Bieber verwahrte sich gegen 
ein Definitionskriterium „Konflikt" und wies darauf hin, daß auch Nordirland oder 
das Baskenland als europäische Konflikte wahrgenommen würden, nicht jedoch als 
iberischer bzw. als Konflikt der britischen Inseln. 

Das erste Referat des Nachmittages hielt Werner Suppanz (Graz). Er analysierte 
den politischen Diskurs über Osteuropa in Österreich im 20. Jahrhundert. Öster-
reich erscheine in diesem Diskurs zum einen als „Brücke" nach, andererseits als 
„Bollwerk" gegenüber Osteuropa. In jedem Fall sei Osteuropa das „Andere", das als 
Maßstab für die Modernität des Eigenen herangezogen werde. Die erste Sektion des 
Nachmittages beendete Kristin Kopp (Berkeley). In kulturgeschichtlicher Hcran-
gehensweise übertrug sie konzeptionelle Kategorien des Kolonialismus auf das 
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Verhältnis der Deutschen gegenüber den Polen. Sie führte aus, daß ein „klassischer" 
weißer Kolonialismus zwar unmöglich erschien, wies aber mit Hilfe der Dis-
kursanalyse nach, daß diese Funktion die Konstruktion des „slawischen Unter-
menschen" übernahm. Pointiert schloß sie mit den Worten: „Jede Nation hat den 
Kipling, den sie verdient. Die deutsche hatte Gustav Freitag." 

Den zweiten Nachmittagsblock eröffnete Dietlind Huechtker (Berlin) mit ihren 
Ausführungen zur Konstruktion von „Ost" und „West" in internationalen Diskus-
sionen um „gender" und „nation". Ähnlich wie die Geschlechtergeschichte in der 
Lage sei, mittels der Dekonstruktion von Begriffen das gängige „Allgemeine" und 
„Besondere" in Frage zu stellen und den Blick für die Vielfalt der Möglichkeiten zu 
öffnen, habe solches Potential auch die osteuropäische gegenüber der allgemeinen 
Geschichte. Den Abschluß des Workshops bildeten die Überlegungen von Martin 
Schulze Wessel (Leipzig) über den Sinn der Osteuropäischen Geschichte heute in 
wissenschaftspolitischer wie wissenschaftsimmanenter Hinsicht und im Hinblick 
auf das Zusammenspiel des Faches mit Politik und Öffentlichkeit. Er forderte hoch-
schulpolitisch einen geschützten Ausbildungsgang, da nur dadurch Dilettantismus 
verhindert werden könne, hinterfragte wissenschaftsimmanent forschungsleitende 
Zentralkategorien wie „Modernisierung" oder „bürgerliche Öffentlichkeit" auch im 
Hinblick auf die westeuropäische Geschichte und kam zu dem Schluß, daß aus die-
ser Perspektive vor allem auch die russische Geschichte nicht mehr nur defizitär 
beschrieben werden könne. Im Hinblick auf Diskussionen in Politik und Öffent-
lichkeit liege der Vorteil der Osteuropäischen Geschichte darin, daß sie Grenzen 
nicht vorwegnehme, sondern sie geradezu paradigmatisch unterlaufe. 

Eine lebhafte Diskussion entzündete sich zum einen am methodischen Ansatz 
von Kopp, zum anderen an der Situation des Faches im allgemeinen. Wahrend die 
Ausführungen von Kopp und die anschließende Diskussion gezeigt haben, wie er-
frischend neue Ansätze für die Diskussion und für neue Annäherungen an einen 
scheinbar altbekannten Gegenstand sein können, drehte sich die allgemeine Dis-
kussion vor allem um die Zukunft des Faches. Der Anspruch auf einen geschützten 
Ausbildungsgang wurde geteilt, ebenso wie das Potential der Osteuropäischen 
bzw. der Ostmitteleuropäischen Geschichte herausgestrichen wurde, die im Bereich 
der allgemeinen (deutschen wie westeuropäischen) Geschichte primär geschriebene 
Nationalhistorie „subversiv" zu unterlaufen, da die Überregionalität der Osteuropä-
ischen bzw. Ostmitteleuropäischen Geschichte bereits in ihrer Anlage festgeschrie-
ben sei. Allerdings wurde auch verstärkt problemorientierte, fragegeleitete For-
schung gefordert. 

Kontroversen entzündeten sich auch an der Frage, ob man an einem einheitlichen 
Osteuropabegriff festhalten solle, oder ob das Fach nicht bereits dabei sei, in seine 
Subregionen (besonders in die Geschichte Ostmitteleuropas und Südosteuropas) zu 
zerfallen. Diskutiert wurde außerdem, wie man der Politisierung, die das Fach seit 
seinen Anfängen kennzeichne, entkommen könne. Vereinzelt ließen sich Stimmen 
vernehmen, daß gerade die osteuropäische Geschichte das Potential habe, die allge-
meine Geschichte herauszufordern, da hier die Sprachkompetenz für vergleichende 
Arbeiten ost- und westeuropäischen Regionen vorhanden sei. Die Beobachtung als 
solche ist sicherlich richtig; die Einlösung steht jedoch noch aus. Insgesamt hat der 
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Worksho p ein hohe s Problembewußtsei n der beteiligten Wissenschaftlerinne n un d 
Wissenschaftle r gezeigt, die sich jenseits der tagesaktuelle n Hochschulpoliti k mi t 
den Chance n un d Gefährdunge n der Osteuropäische n Geschicht e wie auch ihre r 
Subregione n auseinandersetzten . 

Berlin T a t j a n a T ö n s m e y e r 

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

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

Am 18. Janua r 2000 präsentiert e das Historick ý Ústa v Akademi e věd České repu -
bliky (Historische s Institu t der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n 
Republik , H Ü AV CR ) seine neueste n wissenschaftliche n Publikationen . Nebe n 
Mitglieder n un d Mitarbeiter n der Akademi e waren dabe i auch Vertrete r der Presse 
zugegen. 

Di e vorgestellten Arbeiten kame n aus den verschiedenste n Bereiche n der histo -
rischen Forschung . Zuers t wurde n Quelleneditione n präsentiert , darunte r zwei 
Editione n zur mittelalterliche n Geschichte : die Chroni k von Františe k Pražský, 1 die 
nac h über 100 Jahre n endlic h erschiene n ist un d die von Božen a Kopičkov á unte r 
Mitarbei t von Anežka Vidmanov á erstellt e Editio n un d Neubewertun g von Texten 
zur Verteidigun g des Jan Hus. 2 Auf der Basis einer gründliche n Textanalys e weisen 
beide Autorinne n die bisher dominierend e Auffassung zurück , die genannte n 
Schrifte n gingen allein auf Hu s un d die königlich e Kanzle i zurück . Vielmehr schrei -
ben sie diese Husanhänger n zu, un d stellen die These auf, daß es sich bei den frag-
lichen Schrifte n um Übungstext e handelte , die im Rahme n des Rhetorikstudium s an 
der Prage r Universitä t enstande n seien. 

Zu r neuere n Geschicht e legte die Akademi e eine Editio n un d Analyse von 
Verzeichnisse n tschechische r Exulante n vor, die im sächsische n Pirn a lebten. 3 

Ein e Grundlag e für die wissenschaftlich e Auseinandersetzun g mit den tschecho -
slowakisch-sowjetische n Beziehunge n soll mit der Herausgab e von Quelle n zu 
dere n Entwicklun g währen d des Zweite n Weltkrieges geschaffen werden . Di e ersten 
beiden Bänd e dieser Editio n -  an der von Seiten der Akademi e Jan Němeče k un d 
Mirosla v Tejchma n mitarbeite n -  liegen inzwische n vor.4 Auch die Editio n der 

Chronico n Francisc i Pragensis. Fonte s rerum bohemicarum , nova series, Hrsg. von Jana 
Zachová . Bd. 1, Prah a 1998. 
Kopičková , Božena/Vidmanová , Anežka: Listy na Husovu obran u z let 1410-1412. 
Kone c jedné legendy? [Schriften zur Verteidigung von Hu s aus den Jahre n 1410-1412. 
End e einer Legende?] Prah a 1999. 
Bobková , Lenka: Exulant i z Prah y a severozápadníc h Čech v Pirn ě v letech 1621-1639 
[Die Exulante n aus Prag und dem nordwestliche n Böhme n in Pirn a in den Jahre n 1621-
1636]. Prah a 1999. (Document a Pragensia , 8). 
Československo-sovětsk é vztahy v diplomatickýc h jednáníc h 1939-1945 [Die tschecho -
slowakisch-sowjetische n Beziehunge n in den diplomatische n Verhandlunge n 1939-1945]. 
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stenographische n Notize n der Sitzunge n des Tschechoslowakische n Nationalaus -
schusses in Pari s zwischen Oktobe r 1939 un d Anfang Jun i 1940 ist der tschechoslo -
wakischen Außenpoliti k in diesen Jahre n gewidmet. 5 Zu diesem Themenfel d zählen 
ferner die nu n veröffentlichte n Erinnerunge n des tschechoslowakische n Diplomate n 
Jaromí r Kopecký , der währen d des Zweite n Weltkriegs in der Schweiz täti g war.6 

Im Jah r 1998 ha t das Historisch e Institu t der Akademi e mit der Herausgab e der 
Programm e der politische n Parteie n der böhmische n Lände r begonnen . Seithe r 
erschiene n zwei Editionen , die erste zu den Programme n der Volkssozialistischen 
Parte i un d die zweite zu dene n der tschechoslawische n bzw. tschechoslowakische n 
Sozialdemokratie. 7 

Ferne r wurde n bei der Präsentatio n Arbeiten aus dem Bereich der historische n 
Kartographi e vorgestellt. Hie r ist zunächs t das umfangreich e Projek t „Historische r 
Atlas der Städt e der tschechische n Republik " zu nennen , der seit 1995 sukzessive 
erscheint. 8 Unte r der Leitun g von Eva Semotanov á un d Josef Žemličk a kame n 1998 
un d 1999 weitere vier Bänd e heraus , ein Band zu Děčí n (Tetschen) , eine r zu Hrade c 
Králové (Königsgrätz) , eine r über Slaný (Schlan ) un d der bisher letzte , siebte Band 
der Editio n zu Tábor . Diese r Atlas, der im Rahme n eines gesamteuropäische n 
Projekt s entsteht , liefert einen nich t zu unterschätzende n Beitra g zur vergleichende n 
Stadtgeschichte . 

Ein weitere r Atlas -  un d zwar zur tschechische n Kirchengeschicht e -  entstan d 
unte r Mitarbei t von Zdeně k Boháč . Sein Projek t ha t sich zum Zie l gesetzt, dieses bis-
her vernachlässigt e Fel d in seiner Gänz e abzustecken . Nu n liegt mit dem Band , der 
die Zei t von 1918 bis 1999 umfaßt , der wohl interessantest e Teil vor.9 

Anschließen d wurde eine Publikatio n mit fast enzyklopädische m Charakte r vor-
gestellt, das „Handbuc h der historische n Stätten". 10 Hierbe i handel t es sich um ein 

Hrsg von Jan N ě m e č e k , Helen a Nováčkova , Ivan Šťovíček und Miroslav 
Tejchman . Bd. 1 Prah a 1998. Bd. 2 Prah a 1999. 
Dokument y československé zahraničn í politiky. Od rozpad u Česko-Slovensk a do uznán í 
československé prozatímn í vlády 1939-40 [Dokument e der tschechoslowakische n Außen-
politik. Vom Zerfall der Tschecho-Slowake i zur Anerkennun g der vorläufigen tschechoslo -
wakischen Regierun g 1939-40] . Hrsg. von Jan Kukl ík , Jan Němeček , Helen a 
Nováčkov a und Ivan Šťovíček , Prah a 1999. 

6 Jaromí r Kopecký, Ženeva . Politick é pamět i 1939-1945 [Jaromí r Kopecký, Genf . Politisch e 
Erinnerunge n 1939-1945] Hrsg. von Jan Němeček , Prah a 1999. 
Politick é program y českého národníh o socialismu [Die politische n Programm e der tsche-
chischen Volkssozialisten]. Hrsg. von Josef H a r n a , Prah a 1998. -  Politick é program y 
Českoslovanské a Československé sociálně demokratick é strany dělnické 1878-1948 [Die 
politische n Programm e der Tschechoslawische n und Tschechoslowakische n sozialdemo -
kratische n Arbeiterparte i 1878-1948]. Hrsg. von Pet r P rokš , Prah a 1999. 

8 Historick ý atlas měst České Republik y [Historische r Atlas der Städte in der Tschechische n 
Republik] . Hrsg. von Františe k Šmahe l et al., erschiene n bisher: Bd. 1: Litoměřic e (Leit-
meritz ) 1996, Bd. 2: Pardubic e (Pardubitz ) 1995, Bd. 3: České Budějovice (Budweis) 1996, 
Bd. 4: Děči n (Tetschen ) 1998, Bd. 5: Hrade c Králové (Königgrätz ) 1999, Bd. 6: Slaný 
(Schlan ) 1998, Bd. 7: Tábor (Tabor ) 1999. 
Boháč , Zdeněk : Atlas českých církevních dějin 1918-1999 [Atlas der tschechische n Kir-
chengeschicht e 1918-1999]. Prah a 1999. 

1 0 Handbuc h der Historische n Stätten . Böhme n und Mähren . Hrsg. von Joachi m B a h 1 c k e, 
Winfried Ebe rha r d und Miloslav Po 1 ívka. Stuttgar t 1998. 
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Kooperationsprojek t zwischen dem Historick ý Ústa v un d dem Leipziger GWZ O 
zur Geschicht e ausgewählte r Städte , Burgen , Schlösser un d bedeutende r Ort e der 
böhmische n Länder . 

Ebenfall s von beachtliche m Umfan g ist das „Lexiko n der tschechische n Histo -
riker", das das personell e wie institutionell e Potentia l der historische n Forschun g in 
der Tschechische n Republi k in meh r als 700 Stichworte n vorstellt. 11 

Ein neue s Standardwer k für die Beschäftigun g mit der ersten tschechoslowaki -
schen Republi k ist Historiker n un d interessierte n Laien mit dem „Wörterbuc h der 
politische n Elit e der Erste n Republik " in die Han d gegeben. In konzentrierte n 
Kurzbiographie n werden hier 400 Persönlichkeite n aus dem politische n un d gesell-
schaftliche n Leben der Tschechoslowake i in der Zwischenkriegszeit , einschließlic h 
der politsche n Repräsentante n der nationale n Minderheite n vorgestellt. 12 

Doc h das Historick ý Ústa v befaßt sich nich t allein mit Frage n der tschechische n 
Geschicht e un d Gegenwar t un d so konnte n unte r andere m auch neu e Arbeiten zur 
Geschicht e der Balkanlände r vorgelegt werden . Es ist dami t zu rechnen , daß diese 
Theme n aufgrun d der aktuelle n Konflikt e in dieser Region auf ein gewachsene s 
Interess e in der Öffentlichkei t stoße n werden. 13 Groß e Aufmerksamkei t riefen auch 
die philosophisch-historische n Betrachtunge n zur tschechische n nationale n Identitä t 
von Duša n Třeští k hervor. 14 In andere r Art un d Weise an ein breitere s Publiku m 
gerichte t sind indessen die Lehrbüche r un d die Publikatione n eher populäre n 
Charakters , die im Institu t entstehen . Unte r ihne n sind besonder s die Arbeiten her -
vorzuheben , an dene n sich Josef Harna, 1 5 Pavla Vošahlíková 16 un d Mila n Hlavačka 17 

beteiligten un d in dene n geschichtliche s Wissen in For m einer „Chroni k der böhmi -
schen Länder " vermittel t wird. 

In den letzte n Jahre n entstan d in der tschechische n Gesellschaf t eine breit e un d 
bisweilen kontrovers e Diskussio n über die im Lan d lebende n Roma . Da s Historick ý 
Ústa v möcht e mit der Herausgab e einer Broschür e zum Proble m der Sammellage r 
für die Rom a in Let y bei Písek grundlegend e Informatione n vermittel n un d dami t 
zur Versachlichun g dieser Debatte n beitragen . Jarosla v Valenta verfaßte den Teil der 

Lexikon současných českých historiků [Das Lexikon der tschechische n Historike r der 
Gegenwart] . Hrsg. von Jaroslav Páne k und Pet r Vorel , Prah a 1999. 
Politick á elita meziválečnéh o Československa 1918-1938 [Die politisch e Elite in der Tsche-
choslowakei der Zwischenkriegszei t 1918-1938]. Hrsg. von Františe k Ko 1 ář et al., Prah a 
1998. 
Dějiny jihoslovanských zemí [Geschicht e der südslawischen Länder] . Hrsg. von Miroslav 
Šestá k et al., Prah a 1998. -  Dějiny Řecka [Geschicht e Griechenlands] . Hrsg. von Pavel 
H r a d e č n ý et al., Prah a 1999. 
Tře š t ik , Dušan : Češi. Jejich národ , stát, dějiny a pravdy v transformaci . Texty z let 1991-
1998 [Die Tschechen . Ihr e Nation , ihr Staat , ihre Geschicht e und ihre Wahrheite n in 
der Transformation . Texte aus den Jahre n 1991-1998]. Brno 1999. — Ders. : Mysliti dějiny 
[Geschicht e denken] , Prah a 1999. 
Fišer , Rudolf/Harna , Josef: Dějiny českých zemi. II . díl. Od poloviny 18. století do 
vzniku České republiky [Die Geschicht e der böhmische n Länder . IL Teil. Von der Mitt e des 
18. Jahrhundert s bis zur Entstehun g der tschechische n Republik] . Prah a 1998. 
Vošahl íková , Pavla: Československo a svět 1918-1938. Dějepis. Nová doba [Die 
Tschechoslowake i und die Welt 1918-1938. Geschichte . Die neue Zeit] . Prah a 1999. 
Hlavačka , Milan : Dějiny novověku [Geschicht e der Neuzeit] . Prah a 1999. 
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Broschüre , in dem es um die Vermittlun g des „Roma-Problems " durc h die Medie n 
geht. 18 

Ebenfall s nich t unumstritte n in der tschechische n Öffentlichkei t ist die historisch e 
wie politisch e Beurteilun g der sogenannte n „Beneš-Dekrete" . Zu diesem Proble m 
äußer n sich mit Jindřic h Dejmek , Jan Němeče k un d Jan Kuklik dre i jüngere Auto -
ren . Da s Zie l ihre r eher knappe n Studi e ist es, den Entstehungskontex t der Dekret e 
un d dere n Stellun g wie Interpretatio n in der tschechoslowakische n bzw. tsche -
chische n Rechtsordnun g zu erklären . In ihre Betrachtunge n beziehe n sie die Ent -
wicklung der oft spannungs - un d konfliktreiche n tschechisch-deutsche n Beziehun -
gen seit dem Erste n Weltkrieg mi t ein. 19 

Aber auch Arbeiten zu weitaus spezielleren Theme n kame n bei der Veranstaltun g 
zur Sprache : Etwa die zweite Auflage der Monographi e von Josef Zemlička , die die 
Zei t der letzte n Přemyslide n behandel t ode r Jarosla v Pánek s Werk über die letzte n 
Rosenbergs. 20 Mi t der „Geschicht e des Bankwesens", 21 die unte r Beteiligun g der 
Instituts-Mitarbeite r Jan Háje k un d Vlastislav Lacin a entstand , liegt nu n die erste 
umfassend e Darstellun g des Thema s vor. Ebenfall s ein Novu m ist die reichbebil -
dert e Arbeit von Pavla Vošahlíková über die Geschicht e der Reklam e im 19. un d An-
fang des 20. Jahrhunderts , in der sich die Autori n dem Phänome n der Werbun g auch 
unte r der Fragestellun g näherte , inwiefern Alltag un d Konflikt e eine r multinatio -
nalen Gesellschaf t in der Werbun g Niederschla g fanden. 22 Aus der Fede r der glei-
che n Autori n stamm t ferner eine Monographie , die der interessierte n Öffentlichkei t 
die Erinnerunge n österreichische r Beamte r aus der Zei t Fran z Josefs I. zugänglich 
mach t un d dami t ein sehr aufschlußreiche s Zeugni s über die soziale Zusammen -
setzun g un d über die Modernisierungsprozess e dieser Zei t bietet. 23 

Ein e außergewöhnlich e wissenschaftlich e Leistun g ist auch das Werk über die 
Entwicklun g der „Tschechische n moderne n Kultur" , die der Brünne r Historike r 
Jarosla v Mare k vorgelegt hat. 24 Un d auch Jindřic h Dejmek s umfassend e Darstellun g 
der Außenpoliti k der ČSR vor dem Hintergrun d der Biographi e des Historikers , 
Diplomate n un d Politiker s Kami l Kroft a soll hier nich t unerwähn t bleiben. 25 Mi t der 
Rolle Mila n Hodža s in den außenpolitische n Konzepten , die währen d des Zweite n 

Historikové  a kauza Lety [Die Historike r und die Kausa Lety]. Hrsg. von H Ú AV CR , 
Prah a 1998. 
Dejmek , Jindřich/ K u k 1 í k, Jan/ N ě m e č e k, Jan: Kauza : tzv. Benešovy dekrety. Histo -
rické kořen y a souvislosti [Die Kausa der sogenannte n Beneš-Dekrete . Historisch e Wur-
zeln und Zusammenhänge] . Prah a 1999. 
Pánek , Jaroslav: Vilém z Rožmberk a [Wilhelm von Rosenberg] . Prah a 1998. 
Venčovský, František : Dějin y bankovnictv í v českých zemích [Geschicht e des Bank-
wesens in den böhmische n Ländern] . Prah a 1998. 
Vošahl íková , Pavla: Zlaté časy české reklamy [Die goldenen Zeite n der tschechische n 
Reklame] . Prah a 1999. 
Dies. : Von Amts wegen. Beamte erzählen . Wien-Köln-Weima r 1998. 
Marek , Jaroslav: Česká modern í kultur a [Die modern ě tschechisch e Kultur] . Prah a 1998. 
Dejmek , Jindřich : Histori k v čele diplomacie . Kamil Krofta . Studie z dějin českosloven-
ské zahraničn í politiky v letech 1936-1938 [Ein Historike r an der Spitze der Diplomatie . 
Kamil Krofta . Studie zur Geschicht e der tschechoslowakische n Außenpoliti k in den Jahre n 
1936-1938]. Prah a 1998. 
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Weltkrieges im Exil entstanden , befaßt sich eine Publikation , an der aus dem H Ü AV 
Č R Jan Němeče k beteiligt war.26 

Anläßlich des 100. Jahrestage s der Entstehun g des Tschechische n Olympische n 
Ausschusses (Česk é olympijské výbor), der im Ma i 1899 gegründe t wurde , erschie n 
eine ganze Reih e von Publikationen , um die sich unte r andere m Františe k Kolá ř ver-
dien t gemach t hat. 2 7 

Ein weitere r Bereich , in dem das Historick ý Ústa v in den letzte n Jahre n aktiv war, 
ist die europäisch e un d amerikanisch e Geschichte . So zum Beispiel ha t Svatava 
Raková zu den Anfängen der britische n Kolonie n in Amerika geforscht, 28 ferner 
erschie n eine Arbeit über das Phänome n des Kadarismu s in Ungarn, 2 9 eine Bio-
graphie des amerikanische n General s Georg e C . Marshal l aus der Fede r von Jan 
Wanner 3 0 un d die Arbeit von Mirosla v Tejchma n zu der in der tschechische n For -
schun g noc h praktisc h unangetastete n Problemati k der tschechische n Freiwilligen -
verbänd e in der deutsche n Wehrmacht. 31 

Im letzte n Teil der Präsentatio n wurde n Sammelbänd e vorgestellt, die aus Kon -
ferenze n des Institut s hervorgingen , wie z. B. der Ban d von Aufsätzen , der anläßlic h 
des 1000. Todestage s des heiligen Adalbert 3 2 erschie n ode r der Tagungsband , der aus 
der Konferen z „Da s Schicksa l der Demokratie " hervorging , bei der unte r inter -
nationale r Beteiligun g Forschungsproblem e zur Tschechoslowake i der Zwischen -
kriegszeit diskutier t wurden. 3 3 

Prag/Brün n J a r o s l a v Š e b e k 

Ku klik, Jan/Němeček , Jan: Hodž a versus Beneš. Milan Hodž a a slovenská otázka v 
zahraniční m odboji za druh é světové války [Hodž a versus Beneš. Milan Hodž a und die slo-
wakische Frage im Auslandwiderstan d währen d des Zweiten Weltkriegs]. Prah a 1999. 
Český olympismus . [De r tschechisch e Olympismus] . Hrsg. von Han a Havránkov á et 
al., Prah a 1999. -Dokumentac e k dějinám českého olympismu . 1. díl 1891-1918. [Doku -
mentatio n zur Geschicht e des tschechische n Olympismus , Bd. 1 1891-1918]. Hrsg. von Jiří 
Köss l und Františe k Kolář , Prah a 1998. -  Kdo byl kdo - Naši olympionic i [Wer war 
wer -  Unser e Olympioniken] . Bearb. von Františe k Kolá ř et al., Prah a 1999. 
Raková , Svatava: Dobrodruzi , puritán i a Indiáni . Angličané v Novém světě [Abenteurer , 
Puritane r und Indianer . Die Englände r in der Neue n Welt]. Prah a 1998. 
I rmanová , Eva: Kádárismus . Vznik a pád jedné iluze [Der Kadarismus . Entstehun g und 
Fall einer Illusion] . Prah a 1998. 
Wanner , Jan: Georg e C. Marshall . Tvůrce armád a aliance [Georg e C. Marshall . Der 
Schöpfer der Armee und der Allianz]. Prah a 1998. 
Tejchman , Miroslav: Ve službách Třet í říše. Hitlerov y zahraničn í jednotk y [Im Diens t 
des Dritte n Reiches . Hitler s ausländisch e Einheiten] . Prah a 1999. 
Třeš t ík , Dušan/ Ž e m 1 i c k a, Josef: Sv. Vojtěch, Čechov é a Evropa [Der heilige Adalbert, 
die Tscheche n und Europa] . Prah a 1998. 
Československo 1918-1938. Osud demokraci e ve středn í Evropě [Die Tschechoslowake i 
1918-1938. Das Schicksal der Demokrati e in Mitteleuropa] . Hrsg. von Jiří Valenta , Emil 
Vor áče k und Josef H a r n a . 1. und 2. Teil. Prah a 1999. 
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S T A D T U N D Ö F F E N T L I C H K E I T I N O S T M I T T E L E U R O P A 
1 9 0 0 - 1 9 3 9 

Mit der Gestaltung und den Erscheinungsformen städtischer Öffentlichkeit in 
Ostmitteleuropa beschäftigte sich eine Tagung am Geisteswissenschaftlichen Zen-
trum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. (GWZO) in Leipzig vom 19. bis 
21. Januar 2000. 

Auf die Breite des Themas und die vielfältigen theoretischen und methodischen 
Herangehensweisen wiesen Anna Veronika Wendland und Andreas R. Hofmann, 
beide Mitarbeiter in der gastgebenden Projektgruppe „Kulturelle Pluralität, natio-
nale Identität und Modernisierung in ostmitteleuropäischen Metropolen 1900-1930", 
in ihrer Einführung hin. Sie machten deutlich, daß Öffentlichkeit zwar oft im 
Singular gedacht (und dann meist als Synonym für Massenmedien gebraucht) wird, 
sich aber sowohl horizontal entlang sozialer und ethnischer Dimensionen, als auch 
vertikal nach dem Grad ihrer Institutionalisierung differenziert. Gerade auch aus 
der Sicht der Ostmitteleuropaforschung birgt die systematische Untersuchung städ-
tischer Öffentlichkeitsformen zahlreiche interessante Fragen, läßt sie sich doch 
mit Forschungen zu sozialen Strukturen, zur Integration der multinationalen und 
multikonfessionellen städtischen und staatlichen Einheiten Ostmitteleuropas, zur 
Urbanisierung und zu Modernisierungsprozessen verbinden. 

Aus welch unterschiedlichen Perspektiven sich das Thema städtischer Öffentlich-
keit angehen läßt, bewiesen dann die vier inhaltlichen Blöcke der Tagung. Zunächst 
standen der öffentliche Raum, seine Ausprägungen und das Ringen um die ihm an-
gemessene Symbolik im Mittelpunkt. In einem allgemeinen Zugang zum Thema 
definierte Hartmut Häußermann (Berlin) zunächst drei unterschiedliche Formen des 
öffentlichen Raums: den repräsentativen öffentlichen Raum mit seiner oft nationalen 
Symbolik in Form von Denkmälern, den zivilen öffentlichen Raum als Bühne für 
nur schwach kontrollierte Gegenöffentlichkeiten und zur Selbstorganisation und 
schließlich den kulinarischen öffentlichen Raum, den Konsum, individuelle Selbst-
darstellung, Kultur und Erleben prägen. Am Beispiel des Berliner Stadtzentrums 
und seiner baulichen Veränderungen von der Reichsgründung bis heute untersuchte 
Häußermann anschließend vor allem die repräsentativen Räume und die stadtbild-
prägende Wirkung der fünf Gesellschaftssysteme seit 1871, ihr Schwanken zwi-
schen dem östlichen und dem westlichen Zentrum Berlins, die unterschiedlichen 
Ausdrucksformen und baulichen Hüllen zur Realisierung von städtischer Öffent-
lichkeit. In Berlin verbleibend, widmete sich Johann Friedrich Geist (Berlin) in sei-
nen Ausführungen über die Passage einem öffentlichen Raum, der durch die 
Gewährleistung absichtsloser Begegnungen von einander Fremden als das Sinnbild 
spezifisch städtischer Öffentlichkeit gelten kann und zugleich einen eigentümlichen 
Übergangsraum zwischen repräsentativem und kulinarischem öffentlichen Raum 
darstellt. 

Zwei weitere Referate galten ostmittel- bzw. nordosteuropäischen Beispielen der 
repräsentativen Stadtmöblierung in der Zwischenkriegszeit. Stand bei Dorota 
Glazek (Katowice) die national, preußisch oder polnisch, geprägte Denkmalpolitik 
in den oberschlesischen Industriestädten im Zentrum der Betrachtungen, so brachte 
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Andrea s Fülbert h (Münster ) in seiner vergleichende n Analyse des Hauptstadt -
ausbau s im Baltiku m einen neue n Gesichtspunk t in die Diskussion : die Frag e der 
Definitionsmach t für den repräsentative n öffentliche n Raum . Di e Eingriffe städti -
scher un d staatliche r Institutionen , der Presse un d der Stadträt e sowie die unter -
schiedlich e Bedeutun g der ethnische n Dimensio n wurde n differenzier t am Beispiel 
von Neubauten , Entwürfe n un d Umgestaltunge n in den drei Hauptstädte n dar -
gestellt. Alena Janatkov á (Leipzig) knüpft e mit ihre r Untersuchun g der Kommuni -
kationsforme n un d -fore n von Expertenöffentlichkeite n direk t an diese Frage der 
Definitionsmach t an un d konnt e anhan d der Großstadtplanun g von Pra g un d Brun n 
(Brno ) Schließungstendenze n solche r Teilöffentlichkeiten , hier in For m eine r 
Verwissenschaftlichun g der architekturtheoretische n Diskussion , nachweisen . Ein e 
Illustratio n des im Spannungsfel d von lokaler un d regionale r Debatt e sowie inter -
nationale n Einflüssen entstehende n Stadtbilde s von Brunn , das von der Modern e so 
stark geprägt wurde , bot Vladimír Šlapet a (Prag ) mi t seinem Beitra g über das Neu e 
Bauen in Brunn . 

Di e Roll e massenmediale r Öffentlichkeite n in der Stadt , die in den Beispielen zur 
Gestaltun g des gebaute n öffentliche n Raume s bereit s mehrfac h angeklunge n war, 
fand in einem zweiten Tagungstei l systematischer e Beachtung . Haral d Binde r (Wien) 
stellte die Entwicklungsstadie n moderne r städtische r Offentlichkeitsforme n in 
Galizie n von ihre n Anfängen in der 1848er Revolutio n als unmittelbare , spontan e 
un d symbolisch e Handlunge n über ihre Legalisierun g in For m von Presse, Ver-
einswesen un d politische r Vertreterschaf t hin zu institutionalisierte n un d differen-
zierte n Fore n in der Hochphas e nationale r Bewegungen dar. Am Beispiel der polni -
schen Presse Krakau s un d Warschau s untersucht e Hann a Koziňska-Wit t (Leipzig) 
das Zusammenspie l zweier Teilöffentlichkeiten , der Presse un d der Stadträte . In bei-
den vergleichende n Analysen städtische r Presselandschafte n in den polnische n 
Teilungsgebiete n bzw. in Pole n konnte n sowohl Beispiele für die integrierende , 
gesamtstädtisch e Wirkun g der Massenpresse , als auch die Unterstützun g un d 
Verstärkun g nationaler , sozialer ode r politische r Grenzziehungen , die von dieser 
ausging, präsentier t werden . War es hier vor allem die neue , aktive Rolle der städti -
schen Presse , die herausgestell t wurde , so verwies Andrea s R. Hofman n (Leipzig) in 
seinem Beitra g über Fremd - un d Selbstbilde r der „Antimetropole " Lod z auf die 
Bedeutun g selbstverstärkende r Wirkunge n eines Negativimages , wenn diesem durc h 
Medie n un d lokale Elite n keinerle i Widerstan d entgegengesetz t wird, städtisch e 
Behörde n erst spät die Bedeutun g aktiver Imagepoliti k erkenne n un d mittler e 
Öffentlichkeitsforme n ohn e Traditio n sind. 

Vom Verhältni s institutionalisierte r un d informelle r Öffentlichkeitsfore n han -
delte der dritt e Tagungsschwerpunkt . Wolfgang Höpke n (Leipzig) stellte großstäd -
tische Vergnügungsforme n in den südosteuropäische n Hauptstädte n Belgrad un d 
Sofia in den Mittelpunk t seiner Ausführunge n un d charakterisiert e sie als Phäno -
men e demonstrative r Modernisierung , die zugleich hauptstädtische r Identitäts -
bildun g dienten . Soziale Entgrenzungen , d.h . die Öffnun g einst bürgerliche r Ver-
gnügungs- un d Kulturforme n auch für breiter e soziale Schichten , waren ebenso 
nachweisba r wie neu e Schließungstendenze n z. B. in der Ballkultur , die aber durc h 
Nachahmun g un d Adaptio n dennoc h massenkulturelle s Vergnügungsgut wurde . 
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Am Beispiel des Musikleben s der Städt e Wilna un d Warscha u untersucht e Rüdige r 
Ritte r (Bremerhaven ) die integrierend e Funktio n dieses kulturelle n Bereich s für die 
Stadtgesellschaf t un d konnt e für Warscha u eine sozial un d ethnisc h integrierend e 
Wirkun g nachweisen , die sich in einer allmähliche n Ausweitun g der Trägerschichte n 
von Musikkultu r zeigte. Charakteristisc h für das Musiklebe n Wilnas waren dagegen 
Partikularträgerscha f ten mit einem je eigenen Musikleben , ein wichtiger (wenn auch 
nu r selten untersuchter ) Indikato r für die ethnische n un d sozialen Grenzziehunge n 
innerhal b der Stadtbevölkerung . De r Frag e städtische r Integratio n ging auch Annet t 
Steinführe r (Leipzig) nach , die für das Brun n des ersten Drittel s des 20. Jahrhundert s 
analysierte , wie städtisch e Öffentlichkei t in eine r so stark durc h Zuwanderun g 
geprägten Stadtgesellschaf t entsteh t un d welche Rolle Forme n von Öffentlichkei t 
un d Privathei t für die Integratio n der nationa l wie regiona l unterschiedlic h gepräg-
ten sozialen Gruppe n der Stad t spielen . De n sprachliche n Alltagsarrangement s un d 
den überbrückten , aber gerade dan n auch wahrgenommenen , Grenze n in einer mul -
tinationale n Stad t widmet e sich aus linguistische r Perspektiv e Danut a Bieňkowska 
(Lodz ) in ihre m Refera t über das Zusammenlebe n unterschiedliche r ethnische r 
Gruppe n in Lodz . 

Da s sich herauskristallisierend e Tagungsergebni s zahlreiche r Grenzziehunge n 
zwischen den verschiedene n Teilöffentlichkeite n un d nu r wenigen Beispielen für 
übergreifend e Öffentlichkeitsforme n in den Städte n Ostmitteleuropa s beleuchtet e 
der letzt e Themenbloc k noc h etwas genauer . Zunächs t fande n hierbe i mittler e 
Öffentlichkeitsforme n Beachtung , d.h . Gelegenheite n unmittelbare r Kommuni -
kation , die in einen institutionelle n Rahme n eingebette t sind. Exemplarisc h für diese 
mittler e Eben e städtische r Öffentlichkeite n steh t die Gesellungsfor m des Vereins. 
Di e Referat e von Elen a Mannov á (Bratislava) un d Sabine Ruta r (Münster ) über die 
Vereinslandschafte n von Preßbur g un d Triest bote n vergleichend e Einblick e in die 
nationa l wie sozial separierte n Öffentlichkeite n dieser beiden Städte . Im Falle von 
Preßbur g verliefen die Grenze n dieser städtische n Teilöffentlichkeite n bis 1918 in 
starkem Maß e entlan g sozialer Trennungslinien , nac h der Gründun g der ersten 
Tschechoslowakische n Republi k aber ändert e sich dies durc h den Impor t ethnische r 
Radikalisierungstendenze n aus dem tschechische n Landesteil . Ein e starke Polari -
sierun g un d Ethnisierun g der Vereinskultu r läßt sich für Triest dagegen bereit s für 
die Jahr e vor dem Erste n Weltkrieg konstatieren , obwoh l sich sowohl Beispiele 
für sozial übergreifend e ethnisch e Teilöffentlichkeiten , als auch für interethnische , 
sozial separiert e Öffentlichkeitsforme n un d -ort e finden ließen . 

Nich t als Teil- , sonder n als nich t in die Stad t integriert e Parallelöffentlichkei t 
beschriebe n hingegen Esthe r Jonas-Märti n (Leipzig) un d Lotha r Merten s (Bochum ) 
die Institutione n ostjüdische r Kaufleut e in Leipzig, dere n Träger für das Handels -
leben der Stad t über viele Jahrhundert e so bedeutsa m waren . Als orthodox e Ost -
juden galten sie den Stadtbürger n wie auch den akkulturierte n Leipziger Jude n als 
Fremde , waren also doppel t aus dem öffentliche n Leben der Stad t ausgegrenzt . 

Abschließen d warnt e Ann a Veronika Wendlan d (Leipzig) mit ihre m Beitra g vor 
einem allzu emphatische n Öffentlichkeitsbegriff , der die Tagun g dominier t hatte . 
Di e schnel l entstehende n un d ebenso schnel l wieder zerfallende n Forme n der „klei -
nen" , unmittelbare n Öffentlichkeite n (z. B. des nachbarliche n Klatsches , wie ihn das 
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untersuchte Fallbeispiel aus einer Lemberger Vorstadt der 1930er Jahre darstellte) 
sind nicht unbeeinflußbar von der „großen" Öffentlichkeit z.B. der offiziellen 
Erinnerungskultur und können gerade in Krisenzeiten dazu führen, daß aus 
Nachbarn die ethnisch Anderen werden, aus dem Gerücht eine Denunziation wird 
und es also in Konfliktfällen zur Ethnisierung auch der kleinen Öffentlichkeiten 
kommt. 

Drei wichtige Erkenntnisse brachte die Tagung: Forschungen zur Öffentlichkeit 
müssen keineswegs Medienwissenschaftlern, Soziologen und Politikwissenschaft-
lern überlassen werden. Eine Historisierung des Konzeptes kann seiner Verwen-
dung, angesichts der Dominanz eines überwiegend medialen Verständnisses bzw. der 
Reduktion auf bürgerliche Öffentlichkeitsformen, nur zuträglich sein. In Anbe-
tracht der starken, vor allem ethnischen, Fragmentierung städtischer Öffentlichkeit 
in Ostmitteleuropa ist des weiteren ein differenziertes Konzept gefragt, das sowohl 
übergreifende als auch partikulare Öffentlichkeitsformen beschreibbar und erklär-
bar macht. Zugleich konnte aus den zahlreich präsentierten Befunden verschiedener 
ostmitteleuropäischer Städte einmal mehr die Hypothese der stärker integrierenden 
und homogenisierenden Wirkung des Nationalen (im Unterschied zur sozialen 
Dimension) bestätigt werden, womit die Frage nach den strukturellen Unter-
schieden zu Westeuropa jedoch noch nicht erschöpft sein dürfte. 

Leipzig A n n e t t S t e i n f ü h r c r 

D A S 4 . M Ü N C H N E R B O H E M I S T E N - T R E F F E N 

Am 3. März 2000 trafen sich auf Einladung des Collegium Carolinum gut 130 
Studierende und Wissenschaftler, die sich in ihren Forschungen mit den böhmischen 
Ländern, der Tschechoslowakei bzw. dem heutigen Tschechien beschäftigen. Einen 
Tag lang diskutierten sie im Adalbert-Stifter-Saal in der Münchner Hochstraße über 
Fragen und Aspekte von Vergangenheit und Gegenwart dieser Region. Wie das 
Treffen zeigte, wenden sich neben den Geschichts-, Sprach- und Kulturwissen-
schaften in letzter Zeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz zunehmend 
auch andere Disziplinen dieser Region zu und ermöglichen durch die Anwendung 
anderer methodischer Zugänge zum Teil neue Perspektiven auf Entwicklungen, 
Phänomene, Strukturen und Eigenheiten der böhmischen Länder und ihrer Be-
völkerung. 

Ferdinand Seibt (München) eröffnete die Konferenz mit einem Rückblick auf 
die historiographische Entwicklung der geschichtswissenschaftlichen Bohemistik 
der letzten Jahrzehnte. Er erinnerte daran, daß die tschechoslowakischen Archive 
lange für die westliche Forschung verschlossen waren und sich die deutsche histori-
sche Bohemistik in dieser Zeit lange als „Geschichtswissenschaft ohne Quellen" 
behaupten mußte. Trotz des Enthusiasmus über die seit 1989 möglich gewordenen 
Kontakte mit tschechischen und slowakischen Historikern ließe sich der gewach-
sene „Antagonismus zwischen zwei nationalen Geschichtswissenschaften" nur 
schwer und erst allmählich überwinden. Es gestalte sich nicht nur der Zutritt zu den 
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Archiven weiterhi n schwierig -  wenn auch nich t meh r aus ideologischen , son-
der n nu n eher aus bürokratische n un d technische n Gründe n - , sonder n auch der 
Dialo g mit den tschechische n Kollegen , bei dene n zude m generationsspezifisch e 
Konflikt e zu klären seien. Abschließen d ho b Seibt die positive Entwicklun g des 
Fach s bzw. Arbeitsgebiets „Historisch e Bohemistik " in den letzte n zeh n Jahre n her -
vor. 

Di e Bohemisti k im breiteste n Sinn e als eine expandierend e Bewegung zu verste-
hen , bedeutet e für Rober t Luft -  den Initiato r der Münchne r Bohemisten-Treffe n -
den singulären Blick auf Böhme n ode r bohemistisch e Theme n durc h komparativ e 
Studie n zu ergänzen . Solch e vergleichende n Arbeiten werden für die Zeitgeschicht e 
seit einigen Jahre n in größere r Zah l vom Dresdne r Hannah-Arendt-Institu t durch -
geführt , das mit zwei Projekte n auf dem Treffen vertrete n war: Jör g Osterlo h (Dres -
den ) stellte sein Dissertationsprojek t mi t dem Tite l „Judenverfolgun g im Reichsga u 
Sudetenlan d unte r besondere r Berücksichtigun g der Arisierungspolitik " vor. Seine 
Absicht ist es, das Schicksa l der tschechische n un d deutsche n Jude n aufzuarbeiten , 
die nac h dem 29. Septembe r 1938 in den an das „Reich " angeschlossene n Gebiete n 
verblieben . Ziel der nationalsozialistische n Politi k war auch im Sudetenga u die 
Isolation , Entrechtun g un d Enteignun g der jüdische n Bevölkerung . Bereit s kurz 
nac h dem „Anschluß " erreicht e die antisemitisch e Mobilisierun g mit der „Reichs -
kristallnacht " vom 9. Novembe r einen ihre r traurige n Höhepunkte , was Osterlo h in 
die These faßte, daß die Judenverfolgun g im Sudetenga u kompromißlose r un d här -
ter als im „Altreich " un d in Österreic h durchgeführ t wurde un d daß die unter -
schiedliche n Phase n von Verfolgung, Enteignun g un d Verteilun g des Eigentum s 
geradezu „im Zeitraffe r nachgeholt " wurden . 

Mi t einem spannenden , vielversprechende n Projekt , das nah e an die Gegenwar t 
heranrückt , befaßt sich Christop h Boyer (Dresden ) unte r dem Tite l „Herr -
schaftsstablisierun g durc h Sozial-  un d Konsumpolitik : DD R un d ČSSR im Ver-
gleich (1963-1976)" . Boyer sieht den Staatssozialismu s nich t als „statische s Gebild e 
im Reic h des Bösen", sonder n als System, das sich zumindes t innerhal b bestimm -
ter Grenze n anzupasse n vermocht e un d das dabe i zu „perverse n Innovationsleistun -
gen" in der Lage war -  un d zwar in dem Sinne , daß „auc h Verkümmerun g eine An-
passungs- un d Stabilisierungsmaßnahm e sein kann" . Als Reforme n diesen Zu -
schnitt s versteh t Boyer gleichermaße n die Politi k währen d der „Normalisierung " in 
der ČSSR un d währen d des Realsozialismu s in der D D R in den frühe n siebziger 
Jahren . Nebe n der Wiederherstellun g von Parteiherrschaft , Planwirtschaf t un d der 
„geräuscharme n Repression " durc h die Sicherheitsdienst e bildete nac h Boyer die 
„Pazifierung " der Bevölkerun g beider Lände r durc h Konsumpoliti k ein Kern -
elemen t dieser Reformen . Wie diese im einzelne n durchgesetz t wurden , welche 
nationale n Spezifika sie aufwiesen, inwieweit diese Politi k wirkliche Legitimations -
effekte hatt e un d Erfolge erzielte , bzw. wann sie endgülti g scheiterte , sind Leitfragen 
dieses Forschungsprojekts . Als Quelle n sollen nebe n den Stellungnahme n un d 
Programmpapiere n aus den staatliche n zentrale n Archiven Unterlage n der Füh -
rungskade r der Partei , Gewerkschafte n un d Sicherheitsdienst e genutz t werden , um 
Rückschlüss e auf die gesellschaftliche Situatio n zu ermöglichen . 
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De r zweite Teil des Vormittags , moderier t von Christian e Brenner , gab den Teil-
nehmerinne n un d Teilnehmern , die ihr Forschungsvorhabe n als Exposé schriftlich 
eingereich t hatten , die Gelegenheit , ihre Projekt e kurz vorzustellen . Auch hierbe i 
zeigte sich, daß das Interess e an zeithistorische n un d aktuelle n Fragestellunge n 
gewachsen ist un d nebe n der Geschichtswissenschaf t zunehmen d angrenzend e 
Sozialwissenschafte n die böhmische n Lände r als Untersuchungsgegenstan d ent -
decke n (vgl. dazu im einzelne n den Anhang) . Ausführliche r informiert e K. Erik 
Franze n (München ) über den von ihm jüngst initiierte n „Forschungspoo l sudeten -
deutsch e Studien" . Diese s neu e Austauschforu m soll Forschenden , die sich mit 
Aspekten der „kollektive n Identität " der Sudetendeutsche n in Geschicht e un d 
Gegenwar t beschäftigen , erleichtern , sich internationa l miteinande r zu vernetzen . 
Unte r andere m soll mi t dem Aufbau eines solche n Netzwerke s ein Gegengewich t zu 
jenen Studie n gebildet werden , die vornehmlic h von Sudetendeutsche n selbst be-
triebe n werden un d nich t selten mit rein deskriptive n ode r gar mit politische n 
Zielstellunge n verbunde n sind. Als Diskussionsplattfor m hat Franze n im Interne t 
eine „info-group " eingerichtet , auf dere n Homepag e nich t nu r ein aktualisierte s 
Verzeichni s von Veranstaltungen , Forschungsvorhabe n un d Publikatione n eingese-
hen , sonder n auch in einem „chat-room " diskutier t werden kann . Franze n beendet e 
sein Refera t mit dem Aufruf „Com e and join th e pool!". Fü r alle, die sich davon 
angesproche n fühlen , die E-Mail-Adresse : <k.erik.franzen@gmx.de >. 

De r erste Teil des Nachmittag s wurde von Michael a Mare k moderiert , die 
dem Auditoriu m zwei „Exoten " der Bohemisti k ankündigte . Zunächs t präsentiert e 
Geral d Sprengnage l (Salzburg ) sein Projek t „Proßnit z gegen Prostějov . Klassen-
formierun g un d Nationenbildun g in eine r Industriestad t in Mähren , 1861-
1892". E r unternimm t den Versuch, unterschiedlich e Forme n der Identitätsbildung , 
d.h . das „Gegen - un d Ineinande r von ethnische r un d klassenspezifische r Identität " 
zu untersuchen , wobei er das Ergebni s dieser Identitätsbildun g als strategisch e 
Entscheidun g einzelne r Akteure versteht . Di e Entstehun g eines Klassenbewußtsein s 
bzw. eines ethnische n Selbstverständnisse s untersuch t Sprengnage l mittel s eine r 
Mikrostudi e am Beispiel der mittelmährische n Stad t Proßnit z (Prostějov) . Dabe i 
bearbeite t er die unterschiedlic h gut zugängliche n lokalen Quelle n mit speziellen 
EDV-Programmen , mit dene n die Informatione n u. a. aus Wahlkatastern , Heirats -
büchern , Kirchenbücher n un d Vereinslisten persona l verknüpf t werden können , was 
detailliert e Rückschlüss e über ethnisch e un d klassenspezifische Zuschreibunge n im 
Alltagsleben der Proßnitze r erlaubt . Scho n jetzt kan n als Ergebni s seiner Unter -
suchunge n festgehalten werden , daß die ethnische n Zugehörigkeite n für den gesam-
ten Untersuchungszeitraum , also bis zum End e des 19. Jahrhundert s „uneindeutig " 
blieben . Da s heißt , die Proßnitze r bediente n sich in unterschiedliche n Zusammen -
hänge n verschiedene r Zuschreibungen , ethnisch e Solidaritä t ließ sich auf lokaler 
Eben e selbst um 1900 noc h nich t eindeuti g erkenne n un d nich t in jedem Fal l poli -
tisch mobilisieren . 

De r zweite „exotische " Beitra g kam von dem Landschaftsplane r Stefan Sakreid a 
(Berlin) , der über die Arbeit am Fachbereic h Umwel t un d Gesellschaf t an der T U 
Berlin unte r der Leitun g von Prof . Küchle r berichtete . Wie Sakreid a anhan d eine r 
Reih e von Diplomarbeiten , seinem eigenen Dissertationsprojekt : „Di e Fürstlic h 
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Schwarzenbergschen Gärten in Südböhmen" sowie mehrerer studentischer Garten-
baupraktika zur Wiederherstellung historischer Schloßgärten zeigte, hat sich dort 
u. a. ein Forschungsschwerpunkt zur historischen Gartenbaukunst und zur Garten-
denkmalpflege etabliert. Durch diesen könnte auch die gartenkunsthistorische 
Forschungslücke, die nach Sakreida im deutschsprachigen Raum besteht, geschlos-
sen werden. Seit diesem Jahr wird zudem im Studiengang Landschaftsplanung das 
Studienprojekt „Gartendenkmalpflege in Tschechien" angeboten. In Zusammen-
arbeit mit der Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft in Brunn (Brno) 
bzw. deren Gartenbaufakultät in Eisgrub (Lednice) ist vorgesehen, daß in diesem 
Rahmen Berliner Studenten ein Austauschsemester absolvieren und zum einen eine 
Ausstellung zum Thema der tschechischen Gartenkunst erarbeiten, zum anderen ein 
gartendenkmalpflegerisches Projekt in einem historischen Garten Mährens durch-
führen. 

Stephanie Weiss führte durch den letzten Teil der Konferenz, der sich besonders 
auf die jüngeren Entwicklungen in der Tschechoslowakei und der Tschechischen 
Republik konzentrierte. Alfrun Kliems (Leipzig/Berlin) erläuterte die Grund-
konzeption des Handbuchprojekts der Arbeitsgruppe „Exil und Dissens" am 
Geisteswissenschaftlichen Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas in 
Leipzig. Unter dem Titel „Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exil-
literaturen 1945-1989. Ein Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung" ver-
sucht die Gruppe, die Literatur, die Autoren und ihr Leben im Exil nach bestimm-
ten wiederkehrenden Themen und Begriffen gegliedert zu erfassen. Ziel dieses 
Vergleichs, der neben der ostmitteleuropäischen Exilliteratur auch die Rumäniens 
einbezieht, ist es u. a., die Institutionen des literarischen Lebens im Exil, die 
Problematik der kulturellen Identität - von Kliems als „Schlüsselkategorie quälen-
der Zwitterexistenz" bezeichnet - sowie die Problematik des Sprachwechsels zu ana-
lysieren. Schließlich soll auch die Anbindung und gegenwärtige Reintegration der 
Exilanten in ihre Heimatländer beleuchtet werden. Obwohl die Schwierigkeiten der 
Auswahl, Zusammenfassung, Gliederung und Typologisierung bei einem derartig 
breitangelegten Vergleich offenkundig sind, verspricht diese Teamarbeit, spannende 
Ergebnisse zu bringen. 

Abschließend stellte Jörg Lohse (Göttingen) seine Dissertation „Die politische 
Klasse in den neuen Demokratien Ostmitteleuropas: Rekrutierung und politische 
Karrieren von Abgeordneten in Ostdeutschland und der Tschechischen Republik" 
vor. In diesem komparativ angelegten Projekt soll die Frage beantwortet werden, 
wer die politischen Akteure der heutigen postsozialistischen parlamentarischen 
Demokratien sind und welche Rekrutierungsmuster und Karrierepfade für sie cha-
rakteristisch sind. Dabei unterscheidet Lohse drei Typen: die „Altkader", die 
„Revolutionäre" und die „Newcomer", wobei er letzteren die größten Chancen auf 
eine Karriere als Berufspolitiker in der transformierten Gesellschaft einräumt. Die 
spezifischen politischen Entwicklungen der beiden ausgewählten Länder - Ost-
deutschland, mit der Erfahrung eines Institutionentransfers, Tschechien, wo die 
Akteure die neue institutionelle Ausgestaltung selbst steuerten - läßt nicht nur für 
Soziologen interessante Antworten auf die Frage nach den Bedingungen der 
Entstehung einer politischen Klasse erwarten. 
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Mi t eine m D a n k an da s Aud i to r i u m u n d d e m D a n k des Audi to r ium s an die 
Mitarbei ter inne n u n d Mitarbei te r des Col legiu m Caro l inu m fand die anregende , leb-
haft e u n d viele Kon tak t e vermit te lnd e Veranstal tun g gegen 18.00 U h r ihre n Ab-
schluß . 

Berli n C o r n e l i a N e u b e r t 

Anhang 
Verzeichni s der im Jah r 2000 eingereichte n Exposes über laufend e Forschungsarbeite n (die 
Exposes werden vom Collegiu m Carolinu m auf Wunsch zugesandt) : 

Nr . 1: Wirtschaftsverhalten , Elitenbildun g un d Identifikationsprozesse , untersuch t am 
Buchhande l in Böhme n (1850-1908 ) (Stepha n Niedermeier , Leipzig) 

Nr . 2: Structura l Chang e of Agricultur e durin g th e Czec h Transitio n Period : Lessons for 
Economist s and Polic y Maker s (Marku s Brem , Berlin ) 

Nr . 3: Russisch e Emigratio n -  tschechisch e Schriftsteller : Facette n kulturelle r Identitä t 
(Carme n Sippl, Salzburg) 

Nr . 4: Kommunistisch e Diktaturdurchsetzun g in eine r tschechoslowakische n Industrie -
region . Politik , Wirtschaf t un d Gesellschaf t in Úst í nad Labem (1945-1948 ) ( N N . / 
Hannah-Arendt-Institut , Dresden ) 

Nr . 5: Di e politisch e Klasse in den neue n Demokratie n Ost-Mitteleuropas : Rekrutierun g un d 
politisch e Karriere n von Abgeordnete n in Ostdeutschlan d un d der Tschechische n 
Republi k Qör g Lohse , Göttingen ) 

Nr . 6: Kultu r besteh t -  Reic h vergeht: Tscheche n un d Sorben (Wenden ) 1914-1945 (Tim o 
Meškank , Berlin ) 

Nr . 7: De r Wande l der Ortsname n in den ehemal s deutsc h besiedelte n Gebiete n der 
Tschechoslowake i (Friedric h Lehmann , Marburg/Lahn ) 

Nr . 8: Di e Rüstungspoliti k der Tschechoslowake i 1945-54. Di e Umsiedlun g von Produk -
tionskapazitäte n aus Westböhme n in die Slowakei am Beispiel der Škoda- Werke 
(Jennife r Schevardo , Bochum ) 

Nr . 9: Hussitisch e Propaganda : Corpu s hussitische r Manifest e (Stan d der Arbeiten ) (Kare l 
Hruza , Wien) 

Nr . 10: Da s Bild der Stad t Pra g in der Prage r deutsche n Literatu r (Susann e Christin e Fritz , 
Dresden ) 

Nr . 11: Di e Sudetendeutsche n seit 1938: Eingliederun g in Deutschlan d un d Wandlun g der 
Gruppenidentitä t (Ségolěn e Plyer , Berlin/Paris ) 

Nr . 12: Sudetendeutsche , Grenzlandbewohner , Transformatio n un d Transnationalität . Noc h 
einma l zur sudetendeutsche n Frag e nac h der Wend e (Wolfgang Fritscher , Diedorf -
Oggenhof ) 

Nr . 13: Repertitoriu m der deutschsprachige n geistlichen Literatu r des Mittelalter s in Böhme n 
un d Mähre n (Dietric h Schmidtke/Albrech t Hausmann , Heidelberg ) 

Nr . 14: Zu r Großmährenforschung . Geschichtsschreibun g un d Forschun g zwischen Wissen-
schaft un d Politi k (Stefan Albrecht , Mainz ) 

Nr . 15: Ökonomisch e Penetratio n in Mittel -  un d Osteurop a im Nationalsozialismus : Di e 
Dresdne r Bank un d die Neuordnun g des Kreditwesen s im Sudetenlan d (Haral d 
Wixforth, Dresden ) 

Nr . 16: Staatsgrenz e un d Identitä t in Ostmitteleurop a 1918-1938 (Monik a Glettler/Pete r 
Haslinger , Freiburg ) 

Nr . 17: Mediendiskussio n un d -disziplinierun g nac h Umbruchsituatione n in der CSSR un d 
der DD R - ein Vergleich (Christia n Domnitz , Berlin ) 
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Nr. 18: Die Rezeption des Hussitismus in Nordbayern und Südböhmen im 19. und 20. Jahr-
hundert (Gisela Kaben, München) 

Nr. 19: Raumstrukturen und Raumsemantik in den Romanen Gustav Meyrinks/Implizite 
Psychologie und zeitgenössische psychologische Theorien in der fantastischen Lite-
ratur der Frühen Moderne 1890-1930 (Franz Markus Schneider, Passau) 

Nr. 20: Waldenser und Hussiten (Horst Schinzel, München) 
Nr. 21: Böhmen, die böhmische Kur und das Reich vom Hochmittelalter bis zum Ende 

des Alten Reichs. Untersuchungen zur Kurwürde und zur staatsrechtlichen Stellung 
Böhmens (Alexander Begert, Mainz) 

Nr. 22: Zwischen Tradition und Transformation: Russische Emigranten in der Tschecho-
slowakei zwischen den Weltkriegen Eine Untersuchung zu Integrationsprozessen bei 
politischen Flüchtlingen (Isabel Jochims, Köln) 

Nr. 23: Böhmische Exulanten in Sachsen. Migration in der Frühen Neuzeit zwischen Mikro-
und Makrogeschichte (Wulf Wäntig, Chemnitz/Dresden) 

Nr. 24: Das Reisetagebuch des Grafen Georg von Buquoy: der Besuch der Pariser Akademie 
1815 (Margarete Buquoy, München/Feldkirchen) 

Nr. 25: Forschungspool „Sudetendeutsche Studien" (K. Erik Franzen, München) 
Nr. 26: Parties and Politics in the Czechoslovak Republic confronting Crisis under the De-

pression (Mizuho Nakada-Amiya, Tokyo/Göttingen) 
Nr. 27: Die SBZ/DDR und die Tschechoslowakei in den Jahren 1945-1969. Ihre Beziehungen 

auf politischem, gesellschaftlichem und kulturellem Gebiet (Volker Zimmermann, 
Düsseldorf/München) 

Nr. 28: Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945-1989. Ein Bei-
trag zur Systematisierung und Typologisierung (Alfrun Kliems/GWZO, Leipzig/ 
Berlin) 

Nr. 29: Außenpolitik in den Zeiten der Transformation: Zum Einfluß innenpolitischer 
Faktoren auf die Europapolitik der Tschechischen Republik 1993-2000 (Anneke 
Hudalla, Berlin) 

Nr. 30: Die Politik der Notenbank Österreich-Ungarns auf dem Hintergrund eskalierender 
ethnischer Konfliktlagen. Eine Studie zum Notenbankverhalten bei ethnisch differen-
ten Geldverwendern (Jürgen Nautz, Kassel). 

NATIONALSOZIALISTISCHE HERRSCHAFTSSYSTEME IM 
REICHSGAU SUDETENLAND, IM PROTEKTORAT UND 

IN DER SLOWAKEI 
Tagung der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, 

Bratislava, 15.-18. März 2000 

Es gab einen Anlaß z u m Feiern: der Tag der Kommiss ionsgründung jährte sich 
z u m 10. Mal. Gemein t ist die Deutsch-Tschechische u n d Deutsch-Slowakische 
His tor ikerkommiss ion , die z u m Zei tpunkt ihrer G r ü n d u n g durch die A u ß e n -
minister Genscher u n d Dienstbier noch als gemeinsame Deutsch-Tschechoslowa-
kische His tor ikerkommiss ion ihren Weg nahm, u m die Prob leme der Vergangenheit 
zwischen beiden Staaten un te r Exper ten z u diskutieren. U n d so w a r es auch selbst-
verständlich, daß der deutsche Botschafter der Slowakei, F rank Lambach, in seinen 
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einführende n Worte n viel Verständni s un d Sensibilitä t für die schwierige Aufgabe 
der Historikerkommissio n fand. 

De r Vorsitzend e der deutsche n Sektion , Han s Lember g (Marburg) , benutzt e in 
einer Präsentatio n der bereit s erschienene n Sammelbänd e am ersten Nachmittta g 
der internationale n Tagun g in Bratislava die Gelegenhei t zu eine r Rückscha u auf 
die nich t imme r problemlose , aber dennoc h konstruktiv e un d produktiv e Zusam -
menarbeit . Di e öffentlich e Präsentatio n der Publikatione n weckte jedoch nich t den 
Eindruc k eine r bloße n Nabelscha u des bisher Geleisteten . Sie war der Auftakt zu 
einer Veranstaltung , dere n Them a dafür auch zu brisan t war. So wie ma n imme r 
um die Aufklärun g der „neuralgische n Punkte " in der gemeinsame n Geschicht e be-
müh t gewesen sei, wie der Vorsitzend e der gastgebende n slowakischen Kommis -
sionssektion , Duša n Kováč (Bratislava) , hervorhob . Als Teil des von Han s Lember g 
beschriebene n Versuchs, die „nationale n Geschichtsbilde r kompatibe l zu machen" , 
ging es nu n also um die spannend e Frag e nac h den NS-Herrschaftssystemen . 

Bevor der Einführungsta g seinem End e entgegenging , skizzierte Gerhar d Hirsch -
feld (Stuttgart ) in seinem Eröffnungsvortra g die theoretische n Rahmenbedingun -
gen un d praktische n Ausformunge n nationalsozialistische r Herrschaftspoliti k im 
Zweite n Weltkrieg. Nebe n seiner Beschreibun g der verschiedene n Charakteristik a 
von Herrschaftsforme n un d Besatzungstype n war besonder s die Erörterun g des 
Themenkreise s Kollaboratio n un d Widerstan d für den Fortgan g der Konferen z ele-
mentar . 

De r erste Themenbloc k war dem „Reichsga u Sudetenland " gewidmet un d bil-
dete , was die Zah l der Vorträge anging, zugleich dere n Schwerpunkt , vielleicht auch 
angeregt durc h zwei im vergangene n Jah r publiziert e Dissertatione n über Konra d 
Henlei n beziehungsweise die Sudetendeutsche n im NS-Staat , die den Weg zu eine r 
auf neueste m Aktenmateria l basierende n wissenschaftliche n Auseinandersetzun g 
geebnet haben. 1 Kollaboratio n ode r Widerstand ? De r von Hitle r erzwungen e An-
schluß des Sudetenlande s im Oktobe r 1938 in Verbindun g mi t der „Heim-ins -
Reich"-Politi k Konra d Henlein s lassen diese Frag e ins Leere laufen : von eine r 
Besetzun g eines fremde n Gebiete s kan n im Falle des Reichsgau s Sudetenlan d nich t 
die Red e sein. Meh r als die Hälft e der Referat e beschäftigt e sich mi t eher allgemein 
formulierte n Bereiche n der NS-Politi k im als Musterga u geplante n Sudetenlan d un d 
konnt e dem Anspruc h aktuelle r Quellenstudie n kaum gerech t werden : nebe n der 
Positio n der Tschechen , dem Antei l der Sudetendeutsche n an der Verwaltun g un d 
der ökonomische n Situatio n ging es auch um die Einstellun g der Sudetendeutsche n 
zur politischen , sozialen un d wirtschaftliche n Situatio n un d zur Lage der katholi -
schen Kirch e im Sudetengau . 

Tiefer ins analytisch e Detai l von NS-Herrschaftsstrukture n gingen dre i Beiträge . 
Zunächs t beschrie b Ralf Gebe l (Berlin ) in seinem Refera t „Konra d Henlei n als 

Z immermann , Volker: Die Sudetendeutsche n im NS-Staat . Politi k und Stimmun g der 
Bevölkerun g im Reichsgau Sudetenlan d (1938-1945) . Essen 1999 (Veröffentlichunge n der 
Deutsch-Tschechische n und Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 9). -  Gebel , 
Ralf: Heim ins Reich ! Konra d Henlei n und der Reichsgau Sudetenlan d (1938-1945) . 
Münche n 1999 (Veröffentlichunge n des Collegium Carolinu m 83). 
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Gauleite r un d Reichsstatthalte r im Reichsga u Sudetenland " vor dem Hintergrun d 
des Forschungsdiskurse s über das Verhältni s von Region un d Zentral e die konkre -
ten Handlungsspielräum e Henleins , die aufgrun d seiner fehlende n Durchsetzungs -
fähigkeit gegenüber der Reichsleitun g seine Politi k im allgemeine n als wenig er-
folgreich, jedoch nich t bedeutungslo s erscheine n lassen. Frei a Anders-Baudisc h 
(Bielefeld) gelang es, das Them a „Nationalsozialistisch e Strafjustiz im Reichsga u 
Sudetenland " auch für Nicht-Juriste n verständlic h zu präsentieren , wobei sie nich t 
nu r die äußere n Strukture n dieser Sondergerichtsbarkeit , sonder n gleichfalls dere n 
handlungsleitend e Wertvorstellunge n anhan d von For m un d Sprach e auf eine r brei-
ten Basis von ausgewählte n Urteile n untersuchte . In seinem Beitra g über „Di e 
,Arisierung ' im Reichsga u Sudetenlan d un d im Protektora t Böhme n un d Mähren " 
lieferte Jör g Osterlo h (Dresden ) erste Ergebnisse aus seiner Dissertatio n über die 
Judenverfolgun g im Reichsga u unte r besondere r Berücksichtigun g von Enteignun g 
un d Arisierun g 1938-1945. Mi t der Fokussierun g auf die verschiedene n politische n 
un d Verwaltungsinstanze n verstan d er es, eine detailliert e Beschreibun g des Ablaufs 
un d der Hintergründ e der Enteignun g im Sudetenga u und , als Überleitun g zum 
nächste n Themenblock , auch im Protektora t zu liefern. 

Als typisch e vom Deutsche n Reic h errichtet e Zivilverwaltun g gilt das „Protek -
tora t Böhme n un d Mähren" , das nac h der Besetzun g der Tschechoslowake i im Mär z 
1939 gebildet wurde . I n eine r grundlegende n Einführun g erläutert e Mirosla v Kárn ý 
(Prag ) die verschiedene n „Etappe n der deutsche n Okkupationspoliti k im Protek -
torat" . De m spezifischen Verhältni s zwischen den Reichsprotektore n Neurat h un d 
Fric k un d dere n Stellvertreter n Heydric h un d Fran k nachgehend , kennzeichnet e er 
das Verwaltungssystem mit seinen Nah - un d Fernziele n als „Verwaltun g zur Ver-
führung" , wobei er versuchte , die Unterschied e der Interesse n zwischen Berlin un d 
Pra g deutlic h werden zu lassen. Mi t der Entstehun g un d dem Aufbau der admini -
strativen Spitze im Protektora t befaßte sich auch Ren é Küppe r (Bonn) , der sich 
aber auf „Kar l Herrman n Fran k als Deutsche r Staatsministe r in Böhme n un d Mäh -
ren " konzentrierte . Di e auf seiner fast abgeschlossene n Dissertatio n beruhende n 
Ausführunge n veranschaulichte n eindrucksvol l die Ziele der von dem Sudeten -
deutsche n Fran k verfolgten Besatzungspoliti k zwischen der Entpolitisierun g der 
Tscheche n un d der als Fernzie l postulierte n Germanisierun g des besetzte n Staates . 
Im Anschlu ß dara n schildert e Vojtěch Šustek (Prag ) das „Protektora t aus der Sicht 
Josef Pfitzners" , den er als „Protagoniste n un d Symbolfigur der Germanisierungs -
plän e für Prag " beschrieb . Bei der Analyse von Pfitzner s Stellun g im Machtsyste m 
zwischen Reichs - un d Sudetendeutsche n spürt e er der spannende n Frag e nach , 
wie sich aus einem zunächs t internationa l anerkannte n Historike r ein verbohr -
ter Anhänge r von Germanisierungsstrategie n entwickel n konnte . Eine n andere n 
Zugan g zur Klärun g der Frag e nac h Widerstan d un d Anpassun g wählte Pete r 
Heumo s (München) , der die „Protektoratsgewerkschaf t un d Kollaboratio n im 
Spiegel der Akten des Ehrengerichts " in den Mittelpunk t seines Beitrags stellte. 
Bei seiner Untersuchun g der Urteil e des Gerichts , das 1945/4 6 in Zeite n eines 
großen gesellschaftliche n Umbruch s tagte , ging es um die Einordnun g des Ver-
halten s der Gewerkschaftsfunktionär e unte r nationale n un d politische n Gesichts -
punkten . 
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Volker Zimmerman n (München ) verban d in seinem den zweiten Block abschlie -
ßende n Vortrag „Di e nationalsozialistisch e Herrschaf t aus sudetendeutsche r Sicht " 
nich t nu r die Themenbereich e Reichsga u un d Protektora t schlüssig miteinander , 
sonder n wagte es auch als einziger , die Zei t nac h 1945 maßgeblic h mitzuberück -
sichtigen . Bei dem Vergleich der Einstellunge n breite r Bevölkerungskreis e währen d 
der NS-Zei t un d den Bewertungen , die sudetendeutsch e Interessenorganisatione n 
nac h 1945 eingenomme n haben , entdeckt e er wichtige Kontinuitäten , die schließlic h 
zu dem Ergebni s führten , daß ein wesentliche r Teil des Geschichtsbilde s der sude-
tendeutsche n politische n Organisatione n in der Bundesrepubli k Deutschlan d nich t 
erst nac h der Vertreibun g entstande n ist. 

De r letzt e un d kürzest e Teil der viertägigen Konferen z befaßte sich mit der 
„Slowakei" , die nich t zu den vom Deutsche n Reic h direk t verwalteten Gebiete n 
zählte , sonder n dere n Regierun g un d Verwaltun g sich in den Diens t des Deutsche n 
Reiche s stellten un d dabei eine ausgeprägte Kollaborationsbereitschaf t bewiesen. 
Di e Vorträge der slowakischen Referentinne n un d Referente n streiften die kritische n 
Punkt e dieser für das slowakische Nationalempfinde n wichtigen Period e nu r am 
Rande , lieferten aber einen soliden Überblic k der Beziehunge n zwischen Hitler s 
Großdeutschlan d un d der scheinselbständige n Slowakei. Tatjan a Tönsmeye r (Berlin ) 
wagte sich mit ihre m Them a „Von der ,Schutzfreundschaf ť zur Okkupations -
macht" , das sich auf ihre in Arbeit befindlich e Dissertatio n über die deutsche n 
Berate r in der Slowakei bezog, an die heiklen Punkte . Als zentrale s Proble m stellte 
sie die Haltun g der politische n Elite n dar. Ihre r Meinun g nac h trägt das Bild der 
slowakischen Elite n als bloße Marionette n Deutschland s in der zwar staatlich e 
Strukture n aufweisenden , aber keinesfalls souveräne n Slowakei nämlic h nicht . Mi t 
der These , daß die slowakische Fixierun g auf die eigene Natio n un d die reichsdeut -
sche Außenpoliti k in der Kombinatio n entscheiden d für die spezifische For m der 
Kollaboratio n gewesen ist, wobei die slowakische Seite dere n Ausmaß bestimmte , 
hinterfragt e sie die Positione n ihre r Mitreferentinne n un d Mitreferenten . 

O b es dieser Tagun g gelungen ist, differierend e national e Geschichtsbilde r kom -
patibe l zu machen , kan n nu r schwer beurteil t werden . Da s Verständni s für die 
Positio n des andere n ergibt sich in der wissenschaftliche n Auseinandersetzun g 
imme r auch aus dem sachliche n Wettstrei t neue r Fragestellunge n un d methodische r 
Herangehensweisen : diesbezüglich ha t es sich als bereichern d erwiesen, jüngere un d 
zum Teil nicht-promoviert e Nachwuchswissenschaftlerinne n un d -Wissenschaftle r 
in die Vortragsreih e einzubeziehen . 

Münche n K . E r i k F r a n z e n 

D E R W E G D E R J U N G E N D E M O K R A T I E N N A C H E U R O P A : 
R E V O L U T I O N - T R A N S F O R M A T I O N - I N T E G R A T I O N 

Zu m zehnte n Jahresta g der ersten freien Volkskammerwahle n in der DDR , vom 
16. bis 18. Mär z 2000, veranstaltet e die Stiftun g zur Aufarbeitun g der SED-Diktatu r 
im Berline r Rathau s eine international e Konferen z über den „Weg der jungen 
Demokratie n nac h Europa" . 
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De r ostmittel -  un d osteuropäisch e Systemumbruc h von 1989 sollte in seiner 
gesamteuropäische n Dimensio n anhan d der dre i Etappe n „Revolution , Transfor -
matio n un d Integration " betrachte t werden . Diese Trias entsprac h der Abfolge der 
Podie n un d Einzelvorträge , wobei es in den Diskussione n stets zu Überschneidun -
gen kam un d sich einige zentral e Theme n herauskristallisierten . Zu diesen gehört e 
die Frag e nac h der Rolle der kommunistische n Vergangenhei t für die heutige n 
Gesellschaften . Danebe n ging es u m die Ursache n un d Bilanz des Umbruch s un d 
dami t nich t zuletz t um die Rolle der ehemalige n Bürgerrechtler , die bei den Diskus -
sionsrunde n auch zahlreic h vertrete n waren . Durchgängige s Them a war schließlic h 
die Bedeutun g Europa s -  häufig gleichgesetzt mit der E G bzw. E U - ode r weiter 
gefaßt: des Westens, in Zeite n der kommunistische n Herrschaf t wie für die Zukunft . 

Fü r diese Themenschwerpunkt e läßt sich exemplarisch , mit einigen Ergänzunge n 
durc h weitere Beiträge der Tagung , das Podiu m „Di e Revolutionär e von 1989 un d 
ihr Selbstverständnis " des ersten Tages anführen : Arthu r Hajnicz , Mitbegründe r der 
Solidarnošč , die den kommunistische n Alleinherrschaftsanspruc h scho n früh kon -
terkarierte , befand für Polen , daß der Kommunismu s scho n 1980/8 1 to t gewesen sei, 
aber erst im Jah r 1989 mi t der Ablösung der „Weltordnun g des Kalte n Krieges" sein 
offizielles Begräbni s fand. Diese Zäsursetzun g rief grundsätzliche n Widerspruc h 
hervor : Nich t nu r Sergej A. Kowaljow un d Arseni Roginsk i von „Memoria l Mos -
kau " vermißte n in ihre m Lan d eine offene Auseinandersetzun g un d einen Bruc h mit 
der kommunistische n Vergangenheit . Als Beispiele führte n sie an, daß die letzte n 
dre i Premierministe r allesamt ehemalig e KGB-Offizier e waren un d zude m die glei-
che n Feindbilde r wie frühe r herrschten : als äußere r Fein d der Westen un d als inne -
rer die liberale Intelligenz . Auch Andrá s B. Hegedü s (Budapest ) attestiert e für 
Ungar n im weiteren Verlauf der Tagun g Wirkunge n eine r „Communis t Legacy" in 
For m von autoritärem , aber auch passivem Verhalte n der Bürger un d nationalisti -
schen Tendenzen . 

Ein e ander e Variant e des Erbe s aus kommunistische r Zei t beschrie b Jiří Gruša , der 
als Dissiden t im Jah r 1981 von der tschechoslowakische n Regierun g ausgebürger t 
worde n war. E r bezeichnet e die Gegenkonzept e zur kommunistische n Durch -
dringun g von Staa t un d Gesellschaf t wie die „Antipolitik " un d Entwürf e einer 
Zivilgesellschaft als Reflexe der Isolatio n -  1989 habe dan n allerding s das Wissen 
gefehlt, ob un d wie diese Idee n in Politi k umgesetz t werden könnten . Da s 
Moralisiere n un d Predige n der einstigen Dissidente n führte n mittelfristi g auf ein 
(partei)politische s Abstellgleis un d schließlic h setzte sich -  zumindes t forma l -  die 
von Václav Klaus bevorzugt e „Standarddemokratie " durch . Nebe n diesen kritische n 
Anmerkunge n sah Gruš a aber auch eine positive Traditionslini e von der politische n 
Bedeutun g der literarische n Zeitschrif t „Tvář " als „Denkparlamen t des oppositio -
nellen Denkens " un d der Politisierun g der Dissidente n durc h die „Analyse der 
Sprach e der Diktatur " mittel s Literatu r bis hin zur Erlangun g der Freihei t in den 
Revolutionstage n un d zur jüngsten politische n Initiativ e „Děkujem e - odejděte! " 
(Dank e -  trete t ab!), die auf meh r politisch e Beteiligun g un d Verantwortun g der 
Bürger in der Gesellschaf t abzielt . 

Als in diesem Zusammenhan g die Bedeutun g des Westens für die einstigen Dissi-
dente n erörter t wurde , ergab sich ein eindeutige s Bild: Ma n hätt e sich meh r Mu t 



Chronik 193 

gewünscht. Als hilfreich wurde die Ausstrahlung des KSZE-Prozesses mit der 
Schlußakte von Helsinki bewertet, weil sich die Opposition damit auf Rechte be-
rufen konnte, die von der eigenen Regierung anerkannt worden waren. Anderer-
seits aber habe der Westen die kommunistischen Staaten durch seine Anerkennung 
gestützt - so der rumänische Parlamentarier Gheorghe Ceausescu. Mehrfach wurde 
auch mit bitterem Unterton die Einschätzung geäußert, daß dem Westen der Frieden 
wichtiger gewesen sei als die Freiheit. 

Generell wurde der ursächliche Anteil der Dissidenten am Systemumbruch zu-
gunsten der ökonomischen Krise der Sowjetunion - wo nahezu 80 % der Ausgaben 
in die Rüstung flössen - und der Aufhebung der Breshnev-Doktrin relativiert. Bis 
zuletzt hätte ein „Nein" der Sowjetunion den Systemumbruch verhindern können, 
zumal die Perestrojka-Architekten letztlich keine Demokratie im westlichen Sinne 
gewollt hätten (Kowaljow). Als sich aber die Möglichkeit eröffnete, wurden die 
Oppositionellen zu wichtigen Kräften und erreichten ihr allgemeinstes Ziel: „daß 
die Herrschaft der einen führenden Partei zum Ende kommt" (Rainer Eppelmann). 
Zivilgesellschaftliche Visionen und Runde Tische hatten dann freilich nicht mehr 
viel Platz. Für Rußland liest sich die Entwicklung bis heute ganz anders; die russi-
schen Gäste sprachen durchweg von einem „Rollback" im Land und empfahlen, 
Demokratie in Rußland erst in einem Jahrzehnt zu diskutieren. 

Analytisch interessant waren auch die Überlegungen zur begrifflichen Fassung 
der Ereignisse von 1989, die der Historiker Konrad H. Jarausch (Potsdam) vor-
stellte. Als Fazit bleibt festzuhalten: Die terminologische Alternative von „Zusam-
menbruch" und „Revolution" greift zu kurz und faßt auch nicht die ganze Region, 
da beispielsweise in Ungarn eher ein gradualististischer „vorbereiteter Übergang" 
stattfand. Als gemeinsamer Zug hervorzuheben ist - mit der Ausnahme Rumäniens 
- der gewaltlose und transnationale Charakter der Ereignisse und in allgemeinster 
Weise die „lebensgeschichtliche Wende". 

Für den weiteren Verlauf der Transformation gab Klaus von Beyme (Heidelberg) 
einen Ausblick auf „Schwierige Wege zur Demokratie": Wenn auch die wirtschaft-
liche Entwicklung in Ostmitteleuropa nicht durchweg optimistisch stimme, so 
bleibe die schwierigere Aufgabe, die politische Kultur zu festigen. Dem Lerneffekt 
von Institutionen und (neuen) demokratischen Erfahrungen steht noch eine „Com-
munist Legacy" in Form von alten Nomenklatura-Eliten und Verhaltensweisen ent-
gegen. Es gelte die Regel, daß „Transitologie nicht nur Progressologie" sein kann, 
sondern auch Rückschritte zu gewahren hat. Konsolidierung jedenfalls dauere eine 
Generation. Dies betonte auch György Dalos (Berlin), der süffisant anmerkte, 
daß die Transformation erst abgeschlossen sei, wenn nicht jede Partei nach dem 
Wahlgewinn wieder erwarte, ewig an der Macht zu bleiben. Problematisch sei 
zudem, daß eine Ideologisierung immer von außen gekommen sei: erst als Sowjeti-
sierung, dann als einseitige Orientierung am Westen, vor allem als Konsumhaltung. 
Es sei eben eine zu schnelle Wendung, wenn nun auch die Sozialistische Partei 
Ungarns verlautbare, daß der Kapitalismus aufgebaut werden müsse. 

Bleibt abschließend die Frage nach den europäischen Perspektiven: Markus 
Meckel erinnerte bereits als einer der Begrüßungsredner der Tagung daran, daß erst 
die weitere Einbindung Deutschlands in die EG die deutsche Vereinigung crmög-
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licht e un d die Perspektiv e eines EU-Beitritt s den ostmitteleuropäische n Staate n 
Transformationsanreiz e gab. In der Tschechoslowake i schrieb das „Občansk é 
Fórum " (Bürgerforum ) bereit s 1989 die „Rückkeh r nac h Europa " auf seine Fahnen . 
Heute , nachde m die Euphori e weitgehen d verflogen ist, widerstreite n zwei Ten -
denze n in der Gesellschaft : Einerseit s mach e sich Euroskeptizismu s breit , der viel-
leich t gerade nac h der Teilun g der ČSF R darau f gründet , den kleine r gewordene n 
Staa t behaupte n zu wollen. Andererseit s sei auch ein gewisser Pragmatismu s zu 
erwarten , der mit der Hoffnun g verbunde n ist, daß „Brüssel " Ordnun g bringe , was 
natürlic h auch einen Verzicht auf Selbstorganisatio n darstell e (Mirosla v Kunštát , 
Prag) . Di e Such e nac h ideellen Gemeinsamkeite n un d Perspektive n Europa s ist 
heut e in der Region teilweise von Versuchen überschattet , ein nationale s Bewußtsein 
zu konstruieren ; Völkerfreundschaf t bleibe wie zuvor eine Utopi e (Hegedüs ) un d 
die gemeinsame n „Gene " von 1989: Offenheit , Demokrati e un d Gewaltlosigkei t 
(Roginski ) entfaltete n sich nich t überall . Schließlic h wird es zwischen den Staate n 
der „vierte n Welle der Demokratisierung " weiterhi n große länderspezifisch e Unter -
schiede geben. 

Vor dem Hintergrun d dieser Beiträge wirkte die Frag e nac h eine r europäische n 
Identität , einem europäische n Geschichtsbewußtsei n konstruiert , vielleicht auch 
verfrüht . Es könnt e zunächs t genügen , von einem Teil gemeinsame r Erfahrunge n zu 
sprechen , zu dene n natürlic h auch die Ereignisse von 1953, 1956, 1968 un d 1989 
innerhal b fünfzigjähriger kommunistische r Herrschaf t gehören . 

Den n die Präsen z der Geschicht e wurde auf der gesamten Tagun g deutlich : Di e 
Diskussione n fande n imme r wieder zur kommunistische n Vergangenhei t un d ihre n 
Nachwirkunge n in der Gegenwar t zurück . 

Münche n S t e p h a n i e W e i s s 

D I E I N D U S T R I E A R B E I T E R S C H A F T I N D E R 
T S C H E C H O S L O W A K E I , D E R D D R U N D I N P O L E N 

1 9 4 5 - 1 9 9 0 : S O Z I A L E L A G E , S O Z I A L E V E R H A L T E N S -
W E I S E N , P O L I T I S C H E U N D S O Z I A L E K O N F L I K T E 

Fü r das Forschungsprojek t „Tschechoslowakisch e Sozialgeschicht e 1948-1989", 
das Pete r Heumo s am Collegiu m Carolinu m durchführt , ist das Prage r „Dů m odbo -
rových svazů" (Hau s der Gewerkschaftsverbände ) eine wichtige Adresse. Im dorti -
gen Archiv liegt ein wesentliche r Teil der Quellen , die die Basis für die Erforschun g 
der Lage der tschechoslowakische n Industriearbeiterschaf t nac h 1948 bilden . Un d 
so war das Gewerkschaftshau s der passend e Or t für den zweiten Worksho p des 
Projekt s am 27. un d 28. April 2000. Teilnehme r waren nebe n dem größte n Teil der 
Referente n un d Diskutante n des ersten Work-Shops 1 Mitarbeite r des Potsdame r 

Siehe: H e u m o s , Peter : Sozialgeschicht e 1948-1989: Industriearbeiterschaf t und Ge -
nossenschaftsbauern . Ein Forschungsprojek t des Collegium Carolinum . In : BohZ 40 (1999) 
213-217. -  Ders. : Industriearbeiterschaf t in der Tschechoslowake i in den fünfziger und 
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Zentrum s für Zeithistorisch e Studien , der Universitä t Frankfurt/Oder , des Dresdne r 
Hannah-Arendt-Instituts , des Sleszký ústav Opava (Troppau ) un d nich t zuletz t 
auch Vertrete r der Gewerkschaften . Di e organisatorisch-technisch e Vorbereitun g 
des Workshop s lag bei Eva Hoškov a (Prag) , einer Mitarbeiteri n des Forschungs -
projekts . 

In seinen einführende n Überlegunge n formuliert e Pete r Heumo s These n über den 
„Nutze n der Sozialgeschichte " für das Verständni s der Entwicklun g der Tschecho -
slowakei nac h dem Februa r 1948. Di e Vorstellun g vom monolithische n Charakte r 
sozialistische r Systeme un d von einer strengen Dichotomi e von Appara t un d Ge -
sellschaft sei empirisc h nich t haltbar . Bei der Arbeit mit den Quelle n offenbare sich 
eine weitaus komplizierter e Realitä t als die häufig vorausgesetzt e „durchherrscht e 
Gesellschaft" . Soziale Klassen - so Heumo s - behielte n auch in sozialistische n 
Systemen ihre eigene „Bewegungslogik". Gerad e in der Industriearbeiterschaf t lasse 
sich eine bemerkenswert e Permanen z von Haltunge n un d Verhaltensweise n kon -
statieren , die auf lange Sicht auch auf die Politi k der Staats - un d Parteiführun g 
durchgeschlage n habe . 

Di e folgenden dre i Beiträge bote n reich e Illustratio n zu diesen grundsätzliche n 
Feststellunge n über die Tragweite un d die Grenze n des Wandel s in der Industrie -
arbeiterschaf t nac h dem Zweite n Weltkrieg: Zdeně k Jirásek (Opava ) zeigte am Bei-
spiel der Textilindustrie , wie sich die Zusammensetzun g der Arbeiterschaf t in we-
nigen Jahre n radika l verändert e (Vertreibun g der Deutschen , „Feminisierung " der 
Produktion) , währen d der Aufbau eine r zentra l dirigierten , „sozialistischen " Textil-
branch e nu r sehr zäh vorankam . Diese r langsame Strukturwande l lag allerding s auch 
an der konsequente n Bevorzugun g der Schwerindustri e un d ist -  worauf Kare l 
Kapla n (Prag ) in der Diskussio n hinwies -  nich t aus dem Kontex t der weltweiten 
Entwicklun g der Texilindustri e zu lösen. 

Am Beispiel des Ostrau-Karwiner-Gebiete s stellte dan n Duša n Janá k (Opava ) die 
soziale Lage der Bergarbeite r im ersten Nachkriegsjahrzehn t dar, wobei er besonder s 
auf die Bedeutun g der Zwangsarbeite r für diesen Industriezwei g einging. Dara n 
anschließen d schildert e Jiř í Mašat a (Opava ) die Entwicklun g des Kreisgewerk-
schaftsrate s des Ostraue r Gebiete s zwischen 1948 un d 1953. Diese m Gebie t wurde 
eine Schlüsselroll e in der neue n sozialistische n Wirtschaf t zugesprochen , dahe r 
wurde der politisch e Wande l hier besonder s forciert . 

Darüber , welche Bedeutun g den beeindruckende n Date n z.B. über die gewerk-
schaftlich e Organisatio n der Arbeiterschaf t (1949 im Ostrau-Karwine r Gebie t 
95 Prozent ) zuzuspreche n ist, entspan n sich im Plenu m eine lebhaft e Diskussion : 
Währen d Kare l Kapla n die von Grun d auf verändert e Struktu r un d Funktio n der 
Gewerkschaf t nac h 1945 betont e un d schilderte , wie diese ein ganzes Jahrzehn t um 
ihre Rolle im neue n Staa t kämpfte , was erst in den sechziger Jahre n Frücht e trug, 
wies Pete r Heumo s auf die Kontinuitäte n hin , die diesen gewaltigen Umbruc h 
überdauerten . Un d zwar nich t allein in personelle r Hinsich t -  zahlreich e alte 
Sozialdemokrate n konnte n in der Gewerkschaf t „überwintern " -  , sonder n auch im 

sechziger Jahren : Forschungsprobleme , Methoden , Vergleichsperspektiven . In : Ebend a 
505-507. 
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Selbstverständnis, sahen doch Arbeiter wie Gewerkschaftsfunktionäre beispiels-
weise in den fünfziger Jahren im Streik noch ein ganz gewöhnliches Mittel des 
Arbeitskampfes. Und auch die Selbstverständlichkeit, mit der 1968 der Weg aus 
der Einheitsgewerkschaft zurück zu Verbandsautonomie beanspruchenden Einzel-
gewerkschaften gewählt wurde, weist darauf hin, daß bestimmte Erfahrungen aus 
der Zwischenkriegszeit die Brüche von 1938/39 und 1945/48 überdauert hatten. 
Diese kamen jedoch - das zeigte Peter Heumos in seinem Beitrag über „Das so-
ziale Milieu der tschechoslowakischen Industriearbeiterschaft in den fünfziger und 
sechziger Jahren" - meist nicht in Form eines gegen das System gerichteten, breit-
flächigen Widerstandes zur Geltung. Den Normalfall bildeten eher Resistenz und 
lokal - oft sogar auf eine einzige Werkhalle - beschränkter Protest gegen Verände-
rungen der eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen. Da die kommunistische Partei 
darauf angewiesen war, die Industriearbeiterschaft in den Staat zu integrieren und 
sie gleichzeitig zu mehr Leistung zu motivieren, mußte sie deren Verständnis von 
Arbeit und Eigenheiten (z. B. der starken Betriebsbindung) entgegenkommen. Dabei 
kam - zumindest in den fünfziger Jahren - den Gewerkschaften eine wichtige 
und nicht immer einfache Rolle zu. Vor allem Funktionäre der unteren und mitt-
leren Ebene standen in Arbeitskonflikten zwischen den Arbeitern einerseits und der 
Partei und den Gewerkschaften andererseits. Das änderte sich erst in den sechziger 
Jahren, zunächst mit der konsequenten Durchsetzung des Parteijargons in den Ge-
werkschaftsprotokollen, dann - wie Lenka Kalinová (Prag) aus der Perspektive der 
damals aktiv Beteiligten berichtete - im Bemühen, der akuten Wirtschaftskrise mit 
einer umfassenden Reform Herr zu werden, die die Gewerkschaften von Grund auf er-
neuern und den einzelnen Betrieben innerbetriebliche Mitbestimmung bringen sollte. 

Der zweite Tag der Veranstaltung war der DDR und Polen gewidmet. Peter 
Hübner (Potsdam) zeichnete anhand der „Identitätsmuster und Konfliktstrategien 
der Industriearbeiterschaft in der SBZ/DDR 1945-1990" die Entwicklung dieses für 
die DDR zentralen Milieus nach: Ähnlich wie in der Tschechoslowakei wurde auch 
in der SBZ/DDR überwiegend kleinräumig und als Protest gegen die Arbeits-
bedingungen (Einkommen, Normen, Arbeitszeit) gestreikt. Auch hier war es das 
erklärte Ziel der Partei, Streiks möglichst auf niedrigem Niveau beizulegen und die 
Gewerkschaft, die Elemente einer aus der Vorkriegszeit stammenden Auffassung 
gewerkschaftlicher Interessenvertretung mitbrachte, der Partei unterzuordnen. Das 
erwies sich jedoch als schwieriges Unterfangen: Während die Industriearbeiterschaft 
einerseits durch die bis 1961 anhaltende Massenflucht in den Westen geschwächt 
wurde, stärkten andererseits die überwiegend älteren Facharbeiter, die in der DDR 
blieben, ein traditionelles Verständnis von Arbeit. So entstand - befördert von 
der offiziellen Ideologie und den offensichtlichen Vorteilen, die die Industrie-
arbeiterexistenz mit sich brachte - eine sehr selbstbewußte, außerordentlich zahlen-
starke Industriearbeiterschaft. Erst in den achtziger Jahren wurde offensichtlich, daß 
es sich hierbei um das „Relikt einer Entwicklung" handelte, das gewaltige soziale 
Probleme produzierte. 

Im Beitrag von Thomas Reichel (Potsdam) ging es zurück an die Wurzeln dieser 
Probleme und zu unvollendeten Versuchen, diese frühzeitig zu bewältigen. Seit 
Anfang der sechziger Jahren wurde in der DDR um eine Wirtschaftsreform gerun-
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gen, die Innovation und Leistungsbereitschaft in den Betrieben durchsetzen sollte. 
Mittel dazu sollten die bereits in den fünfziger Jahren ins Leben gerufenen „soziali-
stischen Brigaden", Wettbewerbe und später ein differenzierteres Lohnsystem sein. 
Diese Pläne waren zum Scheitern verurteilt, da - wie Reichel argumentierte - die 
SED zu keinem Zeitpunkt bereit war, den kleinen Teil ihrer Macht abzugeben, des-
sen es bedurft hätte, um Mitbestimmung in den Betrieben möglich zu machen. Nicht 
an der Resistenz der Arbeiter, sondern an der eigenen Unfähigkeit, diese zur Mit-
arbeit zu motivieren, sei die SED letztlich gescheitert. 

Auch im Beitrag von Dagmara Jaješniak-Quast (Frankfurt/Oder) bildete die 
Frage, inwieweit die Regierung auf die Bedürfnisse der Arbeiter einzugehen ver-
mochte, einen zentralen Punkt. Die Referentin stellte aus ihrem Forschungsprojekt 
über „Die sozialen und politischen Konflikte der Stahlarbeiter von Nowa Huta von 
der sozialistischen Industrialisierung bis zur heutigen Transformation" die Ergeb-
nisse zur Planungs- und Entstehungsphase von Nowa Huta vor. An dieser gewalti-
gen Baustelle, die zum Sinnbild des neuen, sozialistischen Polen stilisiert wurde, ent-
stand in mancher Hinsicht ein neues Arbeitermilieu: Vor allem junge Männer vom 
Land kamen nach Nowa Huta, wo sie sich Ausbildung und sozialen Aufstieg erhoff-
ten. Da diese Hoffnungen so schnell nicht erfüllt werden konnten - die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Nowa Huta waren für die meisten sehr schlecht - , wurde die 
Stadt zu einem nur schwer zu kontrollierenden sozialen Brennpunkt. Im Jahr 1956 
ließ sie sich weder von den landesweiten Arbeiterprotesten isolieren, noch zu einem 
Zentrum des Widerstands gegen den Protest ausbauen. Nowa Huta war also nicht 
zu einer „Bastion der Partei" geworden. 

Auch dieses Fallbeispiel zeigte das diffizile Spannungsfeld von Führungs- und 
Kontrollansprüchen, von Integrationsbemühungen, Motivationsversuchen, Re-
pression und begrenzter Lernfähigkeit, in dem sich die Politik der sozialistischen 
Staaten gegenüber der Industriearbeiterschaft bewegte. Bei der Aufgabe, diese so-
ziale Großgruppe zu integrieren, standen Regierung und Partei in der Tschecho-
slowakei, der DDR und Polen - so unterschiedlich die Verhältnisse in den drei 
Ländern auch waren - vor ganz ähnlichen Problemen. Diese resultierten nicht in 
erster Linie aus grundsätzlicher Opposition der Arbeiterschaft gegen den „Aufbau 
des Sozialismus". Die Arbeiter waren vielmehr augenfällig an den Themen orien-
tiert, die ihren unmittelbaren Alltag betrafen. Der Schritt zur „großen Politik" - zum 
Protest auf höherer Ebene und in breiterer Form - erfolgte im allgemeinen erst dann, 
wenn die Interessen oder Besitzstände der Arbeiter massiv angegriffen wurden und 
eine zufriedenstellende Verhandlungslösung vor Ort nicht mehr möglich schien. 

In allen drei Gesellschaften waren die ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte eine 
Zeit voller sozialer Konflikte. Gerade in der Industriearbeiterschaft, laut offizieller 
Ideologie Hauptträgerin und Hauptprofiteurin des Sozialismus, war resistentes 
Verhalten an der Tagesordnung. Die Konfliktlinien verliefen dabei jedoch in vielen 
Fällen ganz anders, als in der nach wie vor primär politikgeschichtlich ausgerich-
teten Sozialismusforschung in der Regel angenommen wird. Das zeigte der Work-
shop, dessen Ergebnisse in einem Themenheft der Bohemia veröffentlicht werden, 
sehr deutlich. 
München C h r i s t i a n e B r e n n e r 
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W I D E R S T R E I T E N D E H I S T O R I O G R A P H I E N 

Das Herder-Institut, 1950 in Marburg an der Lahn gegründet, beging vom 27. bis 
30. April 2000 sein 50jähriges Jubiläum mit einer internationalen Konferenz über 
„Widerstreitende Historiographien: Ostmitteleuropas Konfliktgeschichte und die 
Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert". Mit der von Eduard Mühle (Marburg) 
und Frank Hadler (Leipzig) entwickelten Tagungskonzeption, die geographisch 
Deutschland und Ostmitteleuropa vom Baltikum über Polen, die böhmischen 
Länder und die Slowakei bis Ungarn in den Blick nahm, wurden gleich mehrere 
Themenkomplexe angesprochen. Im Kern ging es dabei um das Verhältnis von 
Wissenschaft und Herrschaft, allgemeiner zu Politik bzw. gesellschaftlichen 
Gruppen und Gruppenbildungen. Zur Sprache kamen dabei zum einen die politi-
sche, nationale oder ideologische Lenkung, Einflußnahme und Instrumentalisie-
rung von Wissenschaft sowie deren von politischen Rahmenbedingungen bestimm-
te finanzielle Förderung und Institutionalisierung. Komplementär dazu wurde da-
nach gefragt, welchen Beitrag Wissenschaftler zu Nationsbildungsprozessen, zur 
Entwicklung politischer Programme und vor allem zum Aufbau und Fortbestand 
undemokratischer Systeme oder zu einer verbrecherischen Politik, wie sie insbeson-
dere der deutsche Nationalsozialismus gegenüber den Ländern, Bewohnern und 
Kulturen Ostmitteleuropas praktizierte, leisteten. Darüber hinaus wurde die Verant-
wortung der Forschenden für politisch relevante Geschichtsbilder und das Phäno-
men des Berufswechsels vom Historiker zum Politiker angesprochen. Ein weiterer 
Diskussionspunkt war die häufig fälschlich als Gegensatzpaar verstandene Bezie-
hung von wissenschaftlichem Erkenntnisfortschritt und Professionalität einerseits 
und einer wie auch immer gearteten Politisierung von Forschung und „Täterschaft" 
von Historikern andererseits. Der Modebegriff der Konfliktgeschichte zielte im 
Rahmen der Tagung in erster Linie auf die Frage, ob Historiographien oder ein-
zelne Wissenschaftler mit ihrer Arbeit nationale, politische und ideologische 
Auseinandersetzungen angeheizt hätten oder im Gegenteil um eine Entschärfung 
bemüht gewesen seien. Die Formulierung führte aber auch zu Überlegungen, ob sich 
in historiographischen Auseinandersetzungen nationale Polarisierungen spiegelten 
oder ob jene von Historikern überhaupt erst „herbeigeschrieben" wurden, dann von 
Politik und Gesellschaft als vorhanden wahrgenommen wurden und in der Folge zu 
realen Differenzen führten. 

Thematisiert wurden unter diesen Aspekten nicht allein die deutsche „Ost-
forschung" und Traditionen der nur partiell wissenschaftlich orientierten Deutsch-
tumskunde, sondern allgemein die vom Nationalismus getriebene historische 
Volkstumsforschung bei verschiedenen Völkern Ostmitteleuropas. Darüber hinaus 
ging es auch um die deutsche Ostmittel- und Osteuropaforschung und generell um 
die sich ideologisch und national abgrenzenden und nicht selten gar befeindenden 
Historiographien im Zeitalter totalitärer Systeme. 

Nach einführenden Referaten der Organisatoren zur Thematik und Forschungs-
lage wurde aus der Perspektive verschiedener historiographischer Zugänge ein 
Katalog von möglichen Fragestellungen formuliert. Der Osteuropahistoriker Gott-
fried Schramm (Freiburg) sah eine Aufgabe und Chance der deutschen Ostmittel-
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europaforschung darin, Themen grenzüberschreitend, übernational und verglei-
chend zu bearbeiten, um die weiter dominierenden nationalen Sichtweisen im öst-
lichen Europa zu überwinden. Christoph Kiessmann (Potsdam) betonte als Zeit-
historiker die Multilateralität der nationalen und regionalen Beziehungsgeschichten 
und forderte eine gründlichere Aufarbeitung der Kontinuitäten in der Osteuropa-
und Ostforschung. In der Erforschung der einzelnen nationalen Historiographien 
sah der Historiographiehistoriker Bernd Faulenbach (Bochum) den Schlüssel zum 
Verständnis der realgeschichtlichen Entwicklung der Region Ostmitteleuropa, die 
insbesondere durch das Konstruieren von Nationen und später den Primat der mar-
xistischen Wissenschaft räumlich definierbar sei. 

Daran schloß ein Block mit Beiträgen über das wissenschaftliche Institutionen-
geflecht an. Jörg Hackmann (Greifswald) untersuchte aufgrund neuer Quellen-
studien die materielle, personelle und politische Situation der polnischen West-
forschung und Eduard Mühle die organisationsgeschichtlichen Traditionen der 
deutschen Ostmitteleuropageschichte im breiteren Rahmen zwischen 1920 und 
1960. Die Kommentare von Markus Krzoska (Mainz) und Jan Piskorski (Szczecin/ 
Stettin, Poznan/Posen) hoben dabei die methodischen und argumentativen Gemein-
samkeiten sowie Unterschiede in Funktion und Zielsetzung dieser beiden poli-
tisierten nationalen Forschungstraditionen heraus. Leo Dribins (Riga) skizzierte 
die Entwicklung der lettischen Nationalhistoriographie in der Zwischenkriegszeit 
und Rainer Lindner (Konstanz) die Geschichtswissenschaft im stalinistischen Weiß-
rußland. 

Die zweite Sektion der Tagung ging auf die historiographische Entwicklung in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in verschiedenen ostmitteleuropäischen Ländern 
anhand von thematischen Beispielen aus den großen Zeitepochen vom Mittelalter bis 
in die neueste Zeit ein. Alvydas Nikžentaitis (Klaipéda, Vilnius) verglich die Dar-
stellung von Kulturtransfer und kultureller Überlegenheit in der deutschen Ost-
forschung, in der polnischen West- sowie Ostforschung und in der litauischen 
Geschichtswissenschaft am Beispiel des Deutschen Ordens. Christian Lübke 
(Greifswald) unterstrich in seinem Kommentar, daß die Bewertung von kultureller 
Überlegenheit und kulturellem Sog, von Unterdrückung und Modernisierung durch 
außerwissenschaftliche, „völkische" Zielsetzungen bestimmt worden sei. Jaroslav 
Pánek (Prag) beschrieb die politischen Bezüge tschechischer Wissenschaftler bei der 
Beurteilung der frühneuzeitlichen Ständegesellschaft seit dem 19. Jahrhundert. Ob-
wohl der Absolutismus eine Modernisierung dargestellt habe, sei er wegen seiner 
anationalen Position gegenüber dem kaum mehr lebensfähigen Ständesystem ne-
gativ bewertet worden. Joachim Bahlcke (Leipzig) betonte in seinem Kommentar 
die nach 1918 gewachsene Relevanz der Ständeforschung in allen habsburgischen 
Nachfolgestaaten für die Stärkung demokratisch-parlamentarischer Positionen und 
einer antimonarchischen Landesidentität. Zoltan Szász (Budapest) zeigte, daß un-
garische Historiker - im Gegensatz zu Vertretern anderer Fächer wie etwa der 
Volkskunde - nicht selbst an dem politischen Kampf gegen die Grenzziehungen von 
Trianon teilnahmen, sondern daß sie durch Forschungen und Publikationen zur 
Nationalitätensituation vor 1918 und zur Kriegsschuldfrage das System der Pariser 
Friedensverträge angriffen. Peter Haslinger (Freiburg) unterstrich, daß der Anteil 
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von Historiker n bei Grenzfestlegunge n bis heut e generel l gering sei un d daß auch 
ihre Bedeutun g für historisch e un d politisch e Geschichtsbilde r im Vergleich mit den 
„Laienhistorikern " nich t überschätz t werden dürfe . Entscheiden d sei jedoch , daß 
Historike r seit dem 19. Jahrhunder t Konflikt e territorialisier t un d den Fortbestan d 
von Mythe n durc h unterlassen e wissenschaftlich e Forschun g gesichert hätten . In der 
Diskussio n wurde n die gegensätzliche n Tendenze n von personelle r un d institu -
tionelle r Ausweitung, von Entprofessionalisierun g un d Verwissenschaftlichun g der 
Volkstumsforschun g in verschiedene n national-politische n Kulture n un d ideologi-
schen Systemen erörtert . 

De r Rolle einzelne r Personen , Schule n un d Netzwerk e galt der dritt e Teil der 
Veranstaltung . Da n Dine r (Leipzig , Tel Aviv) stellte die Entstehungsunterschied e 
der säkularisierte n un d der religiös zionistische n Nationalwissenschaf t vom Juden -
tu m im deutsche n un d im ostmitteleuropäische n Rau m vor. Simo n Dubno w stand 
im 19. Jahrhunder t mit dem Versuch relativ allein, durc h seine jüdische National -
geschicht e die national e un d demokratisch e Selbstfindun g des Judentum s in Ruß -
land zu fördern , wie Anke Hilbrenne r (Bonn ) zeigte. Fü r die Zei t von 1918 bis in die 
siebziger Jahr e skizzierten Holge r Fische r (Hamburg ) die Entwicklun g der ungari -
schen Ostmitteleuropahistoriographi e un d Duša n Kováč (Bratislava) die Schwer-
punkt e un d Problem e der slowakischen „Ostforschung" . Di e gemeinsam e „Mis -
sion" un d generationsbedingt e thematisch e Unterschied e in der polnische n Exil-
historiographie , insbesonder e in den USA, stellte Piot r Wandyc z (Yale) vor. Fü r den 
Teil der tschechische n Historiographie , der sich von 1969 bis 1989 im Dissen s be-
fand, konstatiert e Jan Kře n (Prag ) eine mehrfach e Isolation . Ohn e Zugan g zu Archi-
ven, andere n Quellenbestände n un d nu r zum Teil zu Bibliotheke n seien nu r etwa 20 
der 400 aus dem Berufsfeld ausgeschlossene n Historike r weiterhi n fachlich täti g 
geblieben. Sie hatte n keine n Kontak t zum Ausland un d waren sowohl von der pro -
fessionellen Historikergemeind e wie von der allgemeine n Leserschaf t getrennt . 
Darau s habe eine starke Selbstbezogenhei t resultiert , die sich in eine r themati -
schen Konzentratio n auf die tschechoslowakisch e Entwicklun g des 20. Jahrhundert s 
niedergeschlage n habe un d methodologisc h nich t zu Neuerunge n fähig war. 

Abschließen d betont e Eduar d Mühl e in seiner Zusammenfassun g die Notwen -
digkeit von komparative n un d beziehungsgeschichtliche n Forschunge n zu histo -
riographische n Entwicklunge n in Ostmittel -  un d Mitteleuropa . In die Schlußdiskus -
sion führte n zude m dre i Kommentar e ein: Norma n Naimar k (Stanford ) proble -
matisiert e den Aufstieg der Ostmitteleuropaforschun g in den US A im Rahme n 
des Kalte n Krieges. Eric h Volkman n (Potsdam ) legte die Traditione n der Ostfor -
schun g dar, die als eine seit den zwanziger Jahre n volkstumszentrierte , politisiert e 
Wissenschaft ehe r nationalkonservati v als nationalsozialistisc h orientier t gewesen 
sei un d nac h 1945 von der staatliche n Förderun g im Rahme n der bundesdeut -
schen Integrationspoliti k un d vom Ost-West-Gegensat z profitier t habe . Witold 
Matwiejczy k (Lublin ) sah hingegen in der deutsche n Ostforschun g eine entwurzel -
te Heimatgeschichtsschreibung , dere n Stellun g zwischen der deutsche n Osteuropa -
forschun g un d den politische n Organisatione n der Vertriebene n erst noc h zu erfor-
schen sei. Diskussionsbeiträg e machte n deutlich , daß die Geschichtswissenschaf t zu 
diametra l entgegengesetzte n Wertunge n komme n könnte , wenn sie führend e Wissen-
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schaftler einerseits unter dem Gesichtspunkt der fachwissenschaftlichen Leistung 
oder andererseits der politischen Wirkung und Bedeutung betrachtet. 

Jürgen Kocka (Berlin) griff in seinem Festvortrag „Das östliche Mitteleuropa als 
Herausforderung für eine vergleichende europäische Geschichte" zur Jubiläums-
veranstaltung der Herder-Instituts am 30. April zahlreiche Grundfragen der Tagung 
nochmals auf. Gerade die besonderen Strukturen Ostmitteleuropas verlangten, so 
Kocka, neue interdisziplinäre Ansätze und mehrseitig vergleichende Arbeiten, 
die im gesamteuropäischen Rahmen erfolgen sollten. Die ostmitteleuropäischen 
Historiographien seien in besonderem Maße gefordert, Theorien und Methoden zu 
entwickeln, um die vergleichende Geschichte und die Beziehungsgeschichte mitein-
ander zu verknüpfen. 

München R o b e r t Luf t 
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Mit einem unbestimmten Gefühl lege ich dieses Heft beiseite, nachdem ich es 
von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen habe. Das liegt, ganz formal, an dem 
unbefriedigenden Lektorat der Zeitschrift. Vor allem aber am inhaltlichen Ungleich-
gewicht der Beiträge. Was will man von den Vertretern des „deutsch-tschechischen 
Meinungskartells" zum so allgemein formulierten Thema „Deutschland und Tsche-
chien" auch noch an wirklich Neuem erwarten? Was sie zu sagen hatten, haben sie 
seit der „Wende" vielfach geäußert, in Veröffentlichungen, auf Tagungen und Kon-
ferenzen, in öffentlichen Verlautbarungen. „Tema con variazioni" würde man das in 
der Musik nennen. Dabei muß man schon ein außergewöhnlich guter Komponist 
sein, um nach der Erprobung aller melodischen, harmonischen und rhythmischen 
Spielarten, nach allen Variationen in Dur und Moll über ein und dasselbe Thema 
immer noch Interesse wecken zu können. Die betreffenden Beiträge übergehe ich 
daher getrost - jedoch nicht ohne die Anmerkung, daß die Unbeweglichkeit und 
Selbststilisierung des „Meinungskartells" in den vergangenen Jahren wohl auch an 
manchen politischen Sackgassen teilhatte, war es doch außerstande, der Politik intel-
lektuelle Impulse zu vermitteln oder die Öffentlichkeit zu begeistern. 

Dennoch enthält das Heft auch einige durchaus lesenswerte Beiträge. Josef Stingl, 
der ehemalige Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, präsentiert die „Gesinnungs-
gemeinschaften der Sudetendeutschen Landsmannschaft" (S. 21-25), also die Seliger-
Gemeinde, die Ackermann-Gemeinde und den Witikobund. Bei letzterem ver-
schweigt er jedoch neben den vielen geistigpolitischen Wurzeln eine für viele Mit-
glieder der Anfangsjahre dominante: den Nationalsozialismus. Außerdem wären 
Angaben zur Mitgliederstärke der drei Gruppen und zu ihrem Einfluß auf die 
Sudetendeutsche Landsmannschaft aufschlußreich gewesen. 

Beachtung verdient der Essay Harald Salfellners vom Prager Vitalis-Verlag (S. 67-
69). Ihm gelingt es, auf drei Seiten die deutsch-tschechische „Beziehungskiste" in der 
Alltagswelt zu verankern, wenn er zum Beispiel schreibt: „Tschechen sind (erwar-
tungsgemäß) anders oder genauer formuliert: Tschechen verhalten sich in vielem 
anders als Deutsche - und daraus entstehen begreiflicherweise Spannungen. Das ist 
eine so banale Erkenntnis, und darüber hinaus von so allgemeiner Bedeutung, daß 
ich mich wundere, warum sie nicht längst zentraler Ansatz für die Verbesserung der 
zwischenmenschlichen/staatlichen Beziehungen geworden ist." Solche Worte wir-
ken wohltuend nach so viel vorausgegangener Betonung der „Last der Geschichte"! 
Interkulturelle Kommunikation und Stereotypenforschung könnten in der Tat zu 
einer Objektivierung des Diskurses beitragen. 
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Informati v sind auch die Vorstellungen einzelne r Projekt e wie der „Tschechische n 
Bibliothe k in deutsche r Sprache " durc h Han s Diete r Zimmerman n (S. 86-90) , der 
Deutsch-tschechische n Historikerkommissio n durc h Han s Lember g (S. 91-94) 
un d des Deutschunterricht s in der Tschechische n Republi k durc h Winfried Bau-
man n (S. 95-97) . Spätesten s bei den Ausführunge n von Hug o Rokyt a zur Doppel -
sprachigkei t (S. 98-100) fällt allerding s auf, wie wichtig es gewesen wäre, die einzel -
nen Autore n kurz vorzustellen . Gerad e jüngere ode r nich t bohemistisc h vorgebil-
dete Leser dürfte n nich t wissen, welche außergewöhnlich e Persönlichkei t sich hin -
ter diesem Name n verbirgt. 

Zwei Autore n befassen sich mit Jugendbegegnunge n un d -austausch . Ich war 
selbst Leite r der „historische n Arbeitsgruppe " beim Jugendtref f en von Poličk a 1996, 
mußt e aber bei der Lektür e von Mike Corsa s Text über „Deutsch-tschechisch e 
Zusammenarbei t im Jugendbereich " (S. 101-105) den Eindruc k gewinnen , damal s 
auf eine r andere n Veranstaltun g gewesen zu sein. Deutlic h wird dagegen bei 
Raimun d Paleczek , der die deutsch-tschechisch e Jugendarbei t der Junge n Aktion 
der Ackermann-Gemeind e vorstellt (S. 106-108) , daß er aus jahrelanger , konstrukti -
ver Erfahrun g schöpft . De r Sächsisch e Staatsministe r für Bundes - un d Europa -
angelegenheite n Günte r Meye r schreib t über die regional e Zusammenarbei t seines 
Bundeslande s mit Nord - un d Nordwestböhme n (S. 109-112) ; Car l C . Hahn , der 
Präsiden t der Deutsch-Tschechische n IH K in Prag , gibt Einblick e in die wirtschaft -
liche Kooperatio n (S. 113-116) un d Werne r Klein trägt einen Berich t zur gegenwär-
tigen Lage der tschechische n Wirtschaf t (S. 117-129) bei. De n Abschluß bilden drei 
Artikel über den - inzwische n vollzogenen - NATO-Beitrit t der Tschechische n 
Republi k (S. 130-136, von Nikla s v. Witzendorff) , über die geplant e Aufnahm e in die 
Europäisch e Unio n (S. 137-141 , von Geor g Sabathil ) un d die Ausrichtun g der poli-
tische n Parteie n von Barbar a Starostov á (S. 142-145) . Sie beschreib t ausführlic h die 
Parteie n des „bürgerlichen " Lagers, gewährt jedoch der heut e regierende n sozial-
demokratische n Partei , der ČSSD , nu r einen einzigen Satz . 

Insgesam t wird ma n wohl sagen müssen : Diese r „Eichhol z Brief" schade t dem 
deutsch-tschechische n Verhältni s nicht ; allerding s trägt er auch kaum zu seiner Wei-
terentwicklun g bei. Un d echt e Informatione n enthalte n nu r wenige der insgesamt 
27 Kurzbeiträge . 

Münche n T o b i a s W e g e r 

Dějiny Prahy [Die Geschichte Prags] 

Bd. I.  Od nejstarších dob do sloučení pražských měst (1784) [Von der ältesten Zeit bis 
zur Vereinigung der Prager Städte (1784)]. 
Bd. IL  Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti [Von der Vereinigung 
der Prager Städte im Jahr 1784 bis in die Gegenwart]. 

Autorenkollektiv unter der Redaktion von Jaroslav Láník  und Jan Vlk. 

Paseka, Praha-Litomyš l 1997-1998, 2 Bde., 491 +  566 S., Abb. 

Di e Geschicht e Prags ist traditionel l ein faszinierende s Them a für Historiker : Pra g 
gehört e imme r zu den wichtigsten europäische n Großstädten . Als natürliche s Zen -
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tru m der böhmische n Lände r un d schließlic h der tschechische n Kultu r war es mi t 
den zentrale n Ereignissen der Geschicht e des Lande s un d seiner Bewohne r verbun -
den . Zude m kan n Prag , obwoh l es in seiner meh r als tausendjährige n Geschicht e von 
zahlreiche n Kriegen un d Katastrophe n ereilt wurde , unzerstört e Beispiele aller euro -
päische n Bau- un d Kunststil e vorweisen. 

De m Autorenkollekti v erfahrene r Historike r der mittlere n Generatio n fiel die 
anspruchsvoll e Aufgabe zu, die vielfältige Geschicht e Prags in nu r zwei Bände n dar -
zustellen un d dabei alle wichtigen Aspekte ihre r Entwicklun g zu erfassen: von der 
politische n Geschicht e un d der Gemeindeverwaltung , über die wirtschaftlich e Ent -
wicklung, die demographische n un d sozialen Verhältniss e bis hin zum traditionel l 
vielschichtige n kulturelle n Leben . 

Di e historisch e Zäsur , die die beiden Bänd e trennt , ist das Jah r 1784, in dem die 
vier selbständige n Prage r Städt e zu einer Stad t mit eine r gemeinsame n Verwaltun g 
(Magistrat ) vereinigt wurden . Di e inhaltlich e Gliederun g der beiden Bänd e folgt 
dan n der allgemein übliche n Periodisierun g der Geschicht e Prags, die -  abgesehen 
vom historische n Meilenstei n von 1784 - mit derjenigen der tschechische n Ge -
schicht e übereinstimmt . Jede Entwicklungsepoch e der Stadtgeschicht e ist wiederu m 
in thematisch e Kapite l untergliedert . Obgleich die Kapite l in ihre m Umfan g relativ 
begrenz t sind, ist ihr Faktenreichtu m beeindruckend . Allerdings geraten dabe i bis-
weilen die großen Entwicklungslinie n aus dem Blickfeld; einige Teile der Publi -
katio n habe n fast enzyklopädische n Charakter . 

Am ersten Band bestich t die Füll e der Quellen , die dem Leser hier zugänglich 
gemach t werden . Di e Kapite l sind ausgewogen gewichtet , wenn auch einzeln e 
Phase n der Geschicht e in den Vordergrun d treten : die Entstehun g des böhmische n 
Staates , der Aufschwung der mittelalterliche n Metropol e unte r Kar l IV, das hussiti -
sche Pra g un d dessen Geschicht e im Dreißigjährige n Krieg, der hier allerding s nu r 
„böhmische r Aufstand " (české povstání ) genann t wird. 

Im Unterschie d zu andere n bisher vorliegende n Überblicksdarstellunge n biete t 
dieser erste Band eine Füll e von Date n zu kirchliche n Institutione n un d zum kirch -
lichen Leben in Prag . Zude m widme n sich die Autore n dem Alltagsleben der Prager , 
was ein Vorzug des gesamten Werks ist. Ihr e Ausführunge n über die Sozialstruk -
ture n un d die Lebensverhältniss e der Prage r Bevölkerun g gehen weit über das bis-
her in der Forschun g Bekannt e hinaus . 

De r zweite Band des Werkes konzentrier t sich auf den Wande l Prags zur moder -
nen Großstadt . Buchstäblic h umwälzend e Veränderunge n durchlie f beispielsweise 
die Infrastruktur , was nich t nu r mit der bisher wenig erforschte n neuzeitliche n 
Kommunalpoliti k zusammenhängt , sonder n auch mit der Veränderun g des Lebens -
stils der städtische n Bevölkerung . Die s ist freilich ein Prozeß , den ander e europä -
ische Metropole n un d Großstädt e im Zeitalte r des beschleunigte n technische n Fort -
schritt s ebenfalls durchliefen . 

Viel Rau m gewähren die Autore n dan n der Entwicklun g un d Stellun g Prags als 
Hauptstad t der Tschechoslowake i in der Zei t zwischen den beiden Weltkriegen . 
Darau f folgt die herausragend e un d kenntnisreich e Darstellun g der relativ kurzen , 
aber dramatische n Jahr e der nationalsozialistische n Okkupation . Di e anschließend e 
Schilderun g des Leben s der Stad t un d ihre r Bewohne r währen d der vier Jahrzehnt e 
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unte r totalitäre m System spart zwar nich t an kritische n Bemerkungen , würde aber 
doc h eine größere zeitlich e Distan z erfordern . Im Schlußkapite l wird die Geschicht e 
Prags un d besonder s dere n Erforschun g im Kontex t der zahlreiche n zeitgenössi -
schen Arbeiten über die Geschicht e europäische r Metropole n un d Städt e betrachtet . 

Insgesam t bleibt festzuhalten , daß nebe n den sich wandelnde n Sozialstrukture n 
natürlic h auch die national e Frage von großer Bedeutun g für die Stadtgeschicht e ist. 
Seit dem Mittelalte r habe n Tschechen , Deutsche , Jude n un d kleiner e Gruppe n von 
Ausländer n in Pra g zusammengelebt . Es ist nu n gerade das Verdienst der Autore n 
des Werks, daß sie dieser Thematik , die in der ältere n Literatu r zur Stadtgeschicht e 
(besonder s der marxistischen ) meisten s keine Beachtun g fand, gebührende n Rau m 
gewähren . Bei der Darstellun g der Entwicklun g seit der zweiten Hälft e des 19. Jahr -
hunderts , als sich die Konflikt e zwischen Tscheche n un d Deutsche n zuspitzten , 
schein t es jedoch , daß in der vorliegende n Editio n stellenweise zuweni g differenzier t 
wird zwischen den Prage r Deutsche n un d dem Teil der Prage r Juden , die sich im 
Zuge ihre r „bürgerliche n Emanzipation " zum Deutschtu m bekannten . Meh r Auf-
merksamkei t würde auch die Sozialstruktu r der deutsche n Bevölkerun g Prags ver-
dienen . Diese blieb bis ins 20. Jahrhunder t sehr spezifisch, was im Proze ß der 
Auseinanderentwicklun g von Tscheche n un d Deutsche n eine nich t unwesentlich e 
Rolle spielte. 

Wie das umfangreich e Literaturverzeichni s dokumentier t (Bd. II , S. 525-540) , 
profitierte n die Autore n von der ältere n wie neuere n Forschun g zur Geschicht e 
Prags von der Archäologi e bis hin zur Kulturgeschichte . Allerdings fehlt, von eini-
gen Ausnahme n abgesehen , die deutsch e Fachliteratu r zum Them a un d ebenso die 
wichtige Monographi e von G . B. Cohe n - „Th e Politic s of Ethni c Survival" -  über 
die Deutsche n in Prag . 

Im Anhan g finden sich zahlreich e Materialie n zur Entwicklun g un d zur Ver-
waltun g Prags, ferner Verzeichnisse der Herrscher , Prage r Bischöfe un d Erzbischöf e 
un d der Bürgermeister . Nützlic h ist auch das sehr ausführlich e Namensregiste r 
(Bd. IL , S. 541-566) . 

Trot z kleinere r Defizit e ist die neu e zweibändige Geschicht e Prags ein gut fun-
dierte s un d umfassende s Handbuch , das die Geschicht e der Stad t vom Beginn der 
Besiedlun g ihre r Regione n bis zur unmittelbare n Gegenwar t erfaßt . 

Pra g J a n N o v o t n ý / M i l o s l a v P o l í v k a 

Almanach českých šlechtických rodů [Almanach böhmischer Adelsfamilien]. 

Nakl . Martin , Prah a 1999. 413 S. 

1997 war ein erster Almanac h böhmische r un d mährische r adeliger Familie n 
erschienen , der sehr rasch vergriffen war, so daß ein erweiterte r Band von vielen 
Interessente n gewünsch t wurde . Sehr nüchter n heiß t es, daß hier ein „40-jährige s 
Vakuum in der Böhmische n Geschichte " gefüllt werde -  zunächs t waren es 30 Fa -
milien , im neue n Band sind weitere 25 dazugekommen . De r Aufbau erinner t an das 
Gothaisch e Genealogisch e Taschenbuch : alphabetisch e Anordnung , kurze histori -
sche Hinweis e zu Alter un d Herkunft , sowie Religion der jeweiligen Famili e un d 
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dere n Beziehun g zu den Länder n der Böhmische n Krone , so daß sich auch zahlrei -
che Name n finden , die eine Herkunf t aus Flandern , Frankreich , Italie n etc . bezeu-
gen. Gan z sachlich folgen dan n - nac h eine r Beschreibun g des Wappen s un d dessen 
Darstellun g (dankenswerterweis e einheitlic h von Antoní n Javora gezeichnet ) -  die 
Daten : Taufname , Geburtstag , Hochzeitstag , Todestag , Angaben über Beruf un d 
Ehrungen , aber auch ungewöhnlic h oft das Datu m der Scheidun g nac h dem Zweite n 
Weltkrieg un d dan n die Anschrift , soweit bekannt . Irreführen d un d nich t zu begrün -
den ist die laufend e Übersetzun g der Taufname n in die tschechisch e Sprache . So habe 
ich etwa darau f bestanden , daß mein e Brüde r Wolfgang un d Heinric h -  beide in 
tschechische n Pfarreie n getauft -  mit den im Taufschei n angegebene n Name n 
erscheinen . Also nich t „Volfgang" un d „Jindřich" ! Ma n sollte sich bei einem solche n 
Werk an die Urkunde n halten ! 

D a erfahre n wir, welche Folge n die Zerstreuun g über alle Kontinent e hat , den n 
sehr oft sind die neue n Adressen unvollständig : in Chile , in Australien , in Kanada , 
in den US A usw. Nu r auf diesen Seiten könne n sich viele, ganz nah Verwandt e 
wiederfinden ! Vor 1939 liegen die Ort e in Böhme n un d Mähren , auch der jeweilige 
Besitz, oft seit vielen Generationen , un d dor t werden die Kinde r geboren , ach t ode r 
zeh n ode r meh r sind keine Seltenheit . Di e Allianzen sind meist mi t Familie n im 
Land , natürlic h auch in der gesamten alten Monarchie , vorab Österreich , aber auch 
Ungarn , geschlossen. 

Wenn ma n also „zwische n den Zeilen " lesen kann , so finden wir hier ein un -
gewöhnlic h reiche s un d aussagekräftiges Tableau unsere s Jahrhunderts , mitte n in 
Europa , fast möcht e ma n sagen „im alten Europa" . Di e Kriterie n für eine Aufnahm e 
in diesen Almanac h sind klar präzisiert : als adelige Famili e gilt jene, die kurz vor der 
Aufhebun g aller Tite l nac h Österreichische m Rech t als adelig anerkann t war. Ferne r 
die Zugehörigkei t zum Herrenstand , das heißt : Freiherrn , Grafe n un d Fürsten . 
Schließlic h umfaß t der Almanac h alle diejenigen Familien , die vor dem Ausbruch des 
Zweite n Weltkrieges auf dem Bode n der böhmische n Lände r gelebt haben . 

So finden wir nebe n den uralte n Name n wie Czernin , Dobrzensky , Hruby , Kin -
sky, Kolowrat , Lobkowicz , Waldstein , Wratislaw auch jene „Einwanderer " wie Beau-
fort, Belcredi , Coudenhove , Croy , Fürstenberg , Mensdorff-Pouilly , un d die ganz 
jung Geadelte n wie die Industriellen-Famili e Ringhof f er ode r jene des Politiker s 
Františe k Ladislav Rieger. Es ist eine auch soziologisch spannend e Lektüre . An einer 
Stelle schein t es sich um ein böhmische s „Märchen " zu handeln : Děpol d Czernin , 
1936 in Pra g geboren , heirate t 1961 in Weiper t (Vejprty) im Erzgebirge Polyxen a 
Prinzessi n Lobkowicz , in Pra g 1941 geboren . Beide sind Mitgliede r des souveräne n 
Maltheserordens , beide habe n das Lan d in der schweren Zei t nich t verlassen, habe n 
fünf Kinde r bekomme n un d sind nac h der „sanfte n Revolution " auf den 
Familienbesit z Dymokur y in Mittelböhme n zurückgekehrt , wo zwei der Söhn e im 
Betrie b mitarbeiten , un d inzwische n dere n Kinde r - jeweils vier -  dor t aufwachsen . 

In Gegenwar t dieser Familie , sogar mit einem Kinderwagen , in dem der jüngste 
Czerni n lag, un d vieler andere r böhmische r Herren , wurde der Almanac h am 10.12. 
1998 im Pantheo n des Böhmische n Nationalmuseum s in Pra g festlich vorgestellt. 
Josef Gra f Kinsky, 85 Jahr e alt, der ebenfalls in Böhme n in all den harte n Jahre n 
gelebt hatte , meint e lachend : „E s ist wohl das erste un d auch das letzt e Mal , daß wir 
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un s im „Pantheon " versammel n - freilich habe n unser e Vorfahren dieses Museu m 
begründe t un d reich beschenkt! " 

Etwas Besondere s ist in diesem Buch zu finden : Groß e Familien , die in mehrere n 
Zweigen blühen , werden nu r mit jenen Mitglieder n vorgestellt, die in Böhme n ode r 
Mähre n lebten un d leben , so etwa die Famili e Schönborn , die wir vor allem in Fran -
ken kennen , mit all den berühmte n Fürstbischöfen , die als Bauherre n in Würzbur g 
un d Bamber g eine so bedeutend e Rolle spielten . Hie r habe n wir jene Linie , die 
Friedric h Kar l Josef (f 1849) begründete , der 1794 das böhmisch e Incola t bekam . 
Hie r finden wir zwei Erzbischöfe , die auch den Kardinalspurpu r bekamen : Fran z 
Kar l (1844-1899) , zunächs t Bischof in Budweis (Česk é Budějovice) , dan n Erz -
bischof in Pra g un d 1889 Kardinal . Wir kenne n ihn , den n die edle Figu r des heiligen 
Adalber t am Wenzelsdenkma l trägt seine Züge . Kur z vor dem Kriegsend e ist in 
Skalken (Skalka) bei Leitmerit z (Litoměřice ) am 22.1.1945 Christop h Schönbor n 
geboren , heut e Erzbischo f von Wien un d seit 1998 Kardinal . Hunder t Jahre ! Was ha t 
sich in dieser Zei t alles ereignet ! 

Als ich den ersten Ban d in Hände n hiel t un d wie in einem großen Reigen die nah e 
Verwandschaf t vorbeizog, alle die Ort e genann t waren , die wir von unsere n Elter n 
so oft nenne n gehör t hatten , da schlug ich dan n die erste Seite auf un d las die 
Einführung , die MUDr . (Dr . med. ) Františe k Lobkowic z geschriebe n hatte , der 
1998 starb. Es ist ein Text wie aus dem Alten Testament , ich möcht e ihn an den 
Schlu ß dieses Berichte s stellen , ich kenn e nicht s Besseres: 

Einige sind hier geblieben, viele sind weggegangen, denn sie wußten , was sie erwartete . 
Einige waren im Gefängnis , einige in den Arbeitsbrigaden . Die drauße n hatte n mehr Freihei t 
und mit der Zeit auch mehr Geld , die Zuhaus e von beidem weniger. Schwer hatte n es alle, eini-
ge mehr , einige weniger. Einige wurden hier geboren, einige erst draußen . Die Älteren sprechen 
tschechisch , die Jüngere n unterschiedlich , die Alten hatte n mehr Heimweh , die Jüngere n weni-
ger, alle aber wußten , daß sie hierhe r gehören . Jetzt aber sind alle hier zusammengekommen , 
um ihre ererbte Pflicht zu tun , jeder nach seiner Begabung und Möglichkeit . Es ist ein Diens t 
wie jeder ander e -  für sich und für das Vaterland . 

Münche n Dr . J o h a n n a P i c o t de P e c c a d u c , B a r o n i n H e r z o g e n b e r g 
- so steh t unser e Familie , aus der Bretagn e kommend , seit 1811 unte r diesem 
Doppelname n in Österreich , d. h. in Böhmen , im Almanach . 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348-1998; jubilejní sborník [Die juristische 
Fakultät der Karlsuniversität 1348-1998; Festschrift] Red. Karel V Malý. 

Právnick á fakulta Univ. Karlovy, Prah a 1998, 326 S. 

Di e 31 Beiträge der Festschrif t anläßlic h des 650. Gründungstage s der Karls-
Universitä t gehöre n dre i unterschiedliche n Gruppe n an: Einige berichte n über die 
im Zuge des Transformationsprozesse s der letzte n Jahr e eingeführte n Neuerungen , 
ander e habe n aktuell e Problem e einzelne r Rechtsgebiet e -  vor allem die geplant e 
Rekodifizierun g zahlreiche r Gesetzbüche r -  zum Inhal t un d ein weitere r Teil nimm t 
das Jubiläu m zum Anlaß, Rückblic k auf die Entwicklun g einzelne r Lehrkanzel n 
ode r Wissenschaftszweige zu halten . Dabe i versuch t nu r der Beitra g über das 
Kirchenrecht , den gesamten Zeitrau m seit 1348 zu überblicken . Ein e genauer e 
Darstellun g erfahre n aber auch hier nu r das 19. un d 20. Jahrhundert . 
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Di e dem Verwaltungsrecht , der Nationalökonomi e un d der Finanzwissenschaf t 
gewidmete n Beiträge reiche n bis in das Zeitalte r des Josefinismu s zurück , genaue r 
gesagt bis zur Errichtun g der Prage r Lehrkanze l für Polizei -  un d Kameralwissen -
schaften bzw. ihre r Übertragun g von der philosophische n an die juristische Fakultät . 
Aus dem späte r verselbständigte n Lehrstuh l für Finanzwissenschaf t sind nich t weni-
ger als sieben Ministe r hervorgegegangen , dre i Mitgliede r österreichische r un d vier 
Mitgliede r tschechoslowakische r Regierungen . Da s international e Rech t ist durc h 
die Würdigun g eine r einzigen Perso n -  des Völkerrechtler s Antoni n Hobz a -  ver-
treten , von dem allerding s an andere r Stelle des Buche s erklär t wird, daß er sich 
selbst nac h dem Jah r 1948 insbesonder e durc h seine Beteiligun g an den Schau -
prozessen gegen die religiösen Orde n aus dem Kreis der seriösen Wissenschaftle r 
ausgeschlossen habe . 

Di e 1990 erfolgte Umbenennun g des akademische n Lehr - un d Lernzweigs 
„Staatsrecht " in „Verfassungsrecht " ist Ausgangspunk t einer Untersuchun g über 
den Bedeutungswande l dieser Begriffe bei tschechische n Autore n -  Juristen , wie 
Nicht-Juriste n -  im Laufe der letzte n hunder t Jahre . Di e Beiträge über aktuell e Fra -
gen des Arbeits- , Familien - un d des Zivilprozeßrecht s geben einen Überblic k über 
die Entwicklun g der Gesetzgebun g in diesen Bereiche n seit der Erlassun g des öster -
reichische n Allgemeinen Bürgerliche n Gesetzbuch s im Jah r 1811 bzw. der österrei -
chische n Zivilprozeßordnun g im Jah r 1895. Ein e kurze Geschicht e weist indessen 
der 1966 errichtet e Lehrstuh l der Kriminalisti k auf: Er wurde 1990 zunächs t in ein 
Institu t für Kriminalisti k un d 1994 in eine Abteilun g des Katheder s für Straf rech t 
umgewandelt . Währen d sich die Beiträge , die die Entwicklun g einzelne r Lehrstühl e 
zum Inhal t haben , auf die Erwähnun g jener deutsche n Professore n beschränken , die 
an ihne n vor der Universitätsteilun g des Jahre s 1882 gewirkt habe n un d nu r gele-
gentlich Professore n der spätere n deutsche n Karl-Ferdinands-Universitä t anführe n 
(etwa den Strafrechtle r Gro ß ode r den Nationalökonome n Zuckerkandl) , stellt 
der Beitra g über die Rechtsphilosophi e paralle l die Entwicklun g an der tschechi -
schen wie an der deutsche n Universitä t dar . I n seinen einleitende n Worte n weist der 
Dekan , Professo r Duša n Hendrych , auf die durc h die Wend e des Jahre s 1989 einge-
leitet e Renaissanc e der Juristenberuf e hin , die die Fakultä t zu einem numeru s clau-
sus zwingt, da sie nu r jeden zehnte n Bewerber aufnehme n kann . 

Lin z a. d. Dona u H e l m u t S l a p n i c k a 

Facta probant homines: Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky 
Hledíkové [AufsatzSammlung zum Jubiläum von Frau Prof. Dr. Zdeňka 
Hledíková]. Hrsg. von Ivan Hlav áček und Jan Hrdina unter Mitarbeit von Jan 
Kahuda und Eva Doležalová. 
Scriptoriu m Prah a 1998, 589 S. 

Di e Festschrift , die einen klassischen Vers zum Tite l hat , kennzeichne t ein Stüc k 
stillen tschechische n Dissidententums . Sie lobt eine tapfere Frau . Herausgegebe n 
von ihre m Lehre r un d von einem ihre r Schüle r wird das Buch von Kardina l Vlk mit 
einer „kleine n Erinnerung " eingeleitet . E r war einma l ihr Kommilitone . Eine r aus 
dem Schülerkrei s ha t es mit den Worte n „Mil á pan í profesorko " eröffnet . 
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Dan n folgen die Beiträge der Kollegen un d Schüler , von Adáme k bis Zemlička . Es 
sind ein paar bedeutend e Name n darunter , un d ander e werden vielleicht in den näch -
sten Jahre n in der tschechische n Mediaevisti k hervortreten . Es geht um Diplomatik , 
Buchwissenschaft , Kulturgeschicht e un d Prosopographi e nac h mittelalterliche n 
Quellen , un d das eben , solange die böhmisch e Geschicht e von lateinische n Texten 
abzulesen ist, von den Anfängen bis ins 17. Jahrhundert . Es geht dabe i auch um eine 
enge Verbindun g des Werkes der Jubilari n mit Kirch e un d Frömmigkeit , un d in das 
große Ech o ihre r eigenen wissenschaftliche n Arbeiten misch t sich ein Stüc k Stand -
haftigkeit aus den Jahrzehnte n des kommunistische n Regimes . 

Es ist ein Stüc k lebendige s Mittelalter , das aus dieser Festschrif t spricht : Hie r 
verbinde n sich Diplomati k un d Paläographie , die Urkundenlehr e un d ihre graphi -
schen Voraussetzungen , mit der lateinische n Literatu r des Mittelalter s zu besondere r 
Pflege. Hie r begegnet ma n einem der beiden Zentre n des lateinische n Mittelalter s 
in der historische n Landschaft , dem Prage r -  älter un d größer als das gleichwoh l 
bedeutsam e Brun n - in wissenschaftliche r Arbeit, Schülerschaf t un d Kollegialität . 
Di e einleitende n Worte von Ivan Hlaváče k un d Kardina l Vlk, der bekanntlic h eben -
so diese Schul e durchlief , spreche n dafür geradeso wie das reich e Verzeichni s der 
Arbeiten zu Ehre n der Jubilarin . Di e meiste n bewegen sich dabei im böhmisch-mäh -
rischen Raum . Einige greifen in die europäisch e Nachbarschaft , ein Auto r analysier t 
rech t klug ein Stüc k moderne r utopische r Literatur . Im Ganze n ist ein gewichtiges 
Konvolu t mediaevistische r Literatu r vorgelegt worden , un d die dankenswerte n 
deutsche n Resümee s ermögliche n auch den in der Bohemisti k Unkundige n die 
Orientierung . De r tapfere n böhmische n Kollegin , die heut e zu den Spezialiste n der 
kirchliche n Verwaltungsgeschicht e in den ältere n böhmische n Jahrhunderte n zählt , 
ist ein respektable s Denkma l gesetzt worden . Ma n wünsch t ihr eine rege Wirk-
samkei t als Direktori n des tschechische n Institut s in Rom ! 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

Mezník,  Jaroslav: Lucemburská Morava 1310-1423 [Das luxemburgische Mähren 
1310-1423] 

Nakladatelstv í Lidové noviny, Prah a 1999, 562 S. (Edice Česká historie 6). 

Mähre n ist in der Geschichtsschreibun g meist nu r als Nebenlan d Böhmen s wahr-
genomme n un d im Rahme n einer Geschicht e der böhmische n Lände r (etwa in der 
Reih e der „Česk é dějiny") behandel t worden . Zweifellos ist besonder s die politi -
sche Geschicht e Mähren s seit der Mitt e des 10. Jahrhundert s ohn e die Geschicht e 
Böhmen s über weite Strecke n hinwe g nich t zu verstehen . Vor dem Hintergrun d 
wachsende n Interesse s an regionale r Identitä t ist es aber auch sinnvoll , die histori -
schen Zusammenhäng e einmal , wie es der Verfasser beabsichtigte , aus mährische r 
Sicht darzustellen . 

Nac h den Werken von Beda Dudi k un d Rudol f Dvořák , die um die Jahrhundert -
wende entstanden , un d der 1991 erschienene n Darstellun g von Josef Válka über 
Mähre n im Mittelalter , ist Meznik s Buch die neuest e zusammenfassend e Darstellun g 
eines wichtigen Zeitabschnitt s der Geschicht e Mährens . Es umfaß t die Regierungs -
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zeit der Luxemburge r Dynasti e vom Jahr e 1311, als Johan n von Luxembur g Mark -
graf von Mähre n wurde , bis 1423, als Köni g Sigmun d die mährisch e Herrschaf t an 
den Habsburge r Herzo g Albrech t von Österreic h übergab . Da s Schwergewich t der 
Darstellun g liegt in der Zei t der Markgrafe n Johan n Heinric h (1350-1375) , eines 
Bruders , un d Jost (1375-1411) , eines Neffen Karl s IV Sie waren zugleich die letzte n 
Herrsche r Mährens , die im Lan d residierte n un d dor t ihre Machtgrundlage n hatten . 

De m Verfasser stellten sich bei der Darstellun g einige strukturell e Probleme , 
dere n er sich durchau s bewußt war. Mähre n besaß eigenständig e ständisch e Insti -
tutione n un d nahm , was Rech t un d Verwaltun g angeht , eine eigene Entwicklung . 
Aber obwoh l die mährische n Fürste n eine beträchtlich e Autonomi e besaßen un d 
errangen , blieben sie doc h dem böhmische n Köni g unter - bzw. zugeordnet . Vor 
allem in der Zei t von 1310 bis 1349 wurde n die politischen , zuma l die „auswärti -
gen" Ereignisse von den böhmische n Könige n dominiert . Diese trete n in Meznik s 
Darstellun g zurück , da sie in den vorhandene n Arbeiten zur böhmische n Geschicht e 
bereit s ausführlic h behandel t wurden . Auch im dritte n Kapitel , der Zei t Johan n 
Heinrichs , der stark von Kar l IV. abhängi g war, geht der Verfasser stärker auf die 
inner e Geschicht e Mähren s ein. Ausführliche r behandel t er dagegen die Zei t des ehr -
geizigen Jost , die allerding s lange durc h die Rivalitä t un d die Auseinandersetzun -
gen mi t seinem Bruder , dem Markgrafe n Proko p (gest. 1405) geprägt war. Di e 
Aktivitäten Josts, der schließlic h sogar zum römisch-deutsche n Köni g gewählt wer-
den sollte, reichte n weit über Mähre n hinaus . Di e Geschicht e der von ihm zeitweise 
beherrschte n Territorie n (wie etwa der Markgrafschaf t Brandenburg ) werden von 
Mezní k entsprechen d der Themenstellun g nich t so umfassen d wie die mährische n 
Verhältniss e berücksichtigt , zuma l demnächs t eine Biographi e des Markgrafe n Jost 
von Václav Štěpá n zu erwarte n ist. 

In zwei ausführliche n strukturgeschichtlic h orientierte n Kapiteln , die den be-
sondere n Wert des Buche s ausmachen , informier t Mezní k über fast alle Bereich e der 
gesellschaftliche n un d kulturelle n Entwicklun g des Lande s von der Mitt e des 14. bis 
zum Anfang des 15. Jahrhunderts , von dene n hier nu r einige genann t seien: die 
historisch-geographische n Grundlagen , die nationale n Verhältniss e der Bevölke-
rung , Wirtschaft , Kultur , Religion un d Ketzerei , die soziale Schichtung , darunte r 
auch die Rolle der Jude n sowie die Voraussetzunge n der hussitische n Revolutio n im 
Lande . 

Gründlich e Anmerkungen , ein ausführliche s Literaturverzeichnis , eine Stamm -
tafel der Luxemburge r un d ein integrierte s Personen- , Orts - un d Sachregiste r be-
schließe n den Band . Auch wenn sie auf Grun d der angeführte n Problem e gelegent-
lich einen etwas uneinheitliche n Eindruc k vermittelt , wird Meznik s modern e un d 
kenntnisreich e Darstellun g für jede weitere wissenschaftlich e Beschäftigun g mi t der 
mährische n Geschicht e in der Zei t der Luxemburge r die Grundlag e darstellen . Di e 
Fähigkei t des Autors , auch schwierige Sachverhalt e verständlic h zu vermitteln , die 
gute Lesbarkei t des Textes sowie die reichhaltig e Illustrierun g des Werks mit 
Abbildunge n un d Karte n mache n das Buch sicher auch für breiter e tschechisch e 
Kreise lesenswert . 

Tübinge n P e t e r H i l s c h 
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Itinerář König und Kaiser Sigismund von Luxemburg 1368-1437.  Eingeleitet und 
herausgegeben von Jörg K. Hoensch. Unter Mitarbeit von Thomas Ke es, Ulrich 
N ieß und Petra Ro seh e ck . 

Fahlbusc h Verlag, Warendor f 1995, 170 S., 5 Tafeln (Studie n zu den Luxemburger n und ihrer 
Zeit 6). 

Da ß Itinerář e als eine nich t nu r in der mittelalterliche n Historiographi e unent -
behrlich e un d selbstverständlich e Quell e der Darstellun g der politische n Geschichte , 
von Biographie n sowie auch prosopographische n Studie n geworden sind, bestätigt 
eine Reih e bisher erschienene r Werke. Dennoc h sind auf diesem Forschungsgebie t 
große Lücke n zu schließen . U m so erfreuliche r ist es, daß eine Zusammenstellun g 
der Reisetätigkei t Sigismund s von Luxembur g - des jüngeren Sohne s Kaiser Karls IV, 
einst Markgra f von Brandenburg , Köni g von Ungarn , Böhme n sowie römische r 
Kaiser -  nu n vorliegt. Im Rahme n der neueste n Luxemburger - un d insbesonder e 
Sigismund-Forschun g kan n sich das Itinerá ř als ein hervorragen d gelungene s Werk 
dieser Forschungsgattun g anschließen . 

U m die Tätigkei t der sich stets in Bewegung befindende n un d dabei regierende n 
mittelalterliche n Herrsche r möglichs t genau zu verfolgen, erweist es sich als un -
entbehrlich , das Itinerá ř ihre r Reisen zu rekonstruieren . Da s gilt auch für das Spät -
mittelalter , wenn auch in einem begrenzte n Umfang , da sich damal s feste Residenze n 
etablierten . Da s vorliegend e Itinerá ř gibt Aufschluß über die Situatio n in den ver-
schiedene n Königreichen , die Sigismun d seine eigenen nenne n konnte , un d doku -
mentiert , daß dieser wieder zum Reisekönigtu m des Früh - un d Hochmittelalter s 
tendierte : Währen d im Königreic h Böhme n seit der Herrschaf t Karls I V Pra g als ein-
deutige s un d konstante s Herrschaftszentru m galt, bevorzugt e der Herrsche r im 
ungarische n Königreic h mehrer e Aufenthaltsorte . Nebe n dem Hauptsit z un d der 
königliche n Residen z in Buda weilte er des öfteren in der königliche n Burg Visegrád 
un d der erzbischöfliche n Stad t Esztergo m (Gran ) jenseits des königliche n Pilis-
Waldes, der alle dre i Ort e verban d un d zugleich voneinande r trennte . Di e Situatio n 
im Heilige n Römische n Reic h dagegen bereitet e Sigismun d in bezug auf seine 
Reiseunternehme n die meiste n Schwierigkeiten , weil er zu Beginn seiner Herrschaf t 
keine n territoriale n Besitz zur Verfügung hatte . Nu r eine r einzigen Tatsach e konnt e 
er sich im Reichsterritoriu m sicher sein, nämlic h des Zwanges , seinen Aufenthaltsor t 
ständi g zu wechseln , um Quartie r zu nehmen . Hierbe i bevorzugt e er verschieden e 
Städt e am Rhein , die zahlreiche n Reichsstädt e in Schwaben , Franke n un d einige in 
Bayern . 

De m eigentliche n Itinerá ř werden dre i Kapite l vorausgeschickt : Da s zweite Ka-
pite l gibt einen ausführliche n un d fundierte n Berich t über die europäisch e Sigis-
mund-Forschun g nac h 1945 un d das dritt e schilder t die Schwierigkeiten , bei der 
Erstellun g des Itinerars . Da s erste Kapite l berichte t über „de n reisende n König " un d 
schilder t de facto politisch e Verhältnisse dies- un d jenseits des Heilige n Römische n 
Reiche s (S. 1-11) . Aus der langen Reih e von Herrschaftstitel n erwuch s Sigismun d 
die Pflicht , allen wichtigen Handlungen , in die er involviert war, persönlic h bei-
zuwohnen , was zu eine r starken Beanspruchun g führte . Er war aber zude m auch 
stets gefordert , Lösungskonzept e politische r Problem e in Europ a zu entwickel n 
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ode r auf diese zu reagieren -  direk t ode r indirek t betrafen sie ihn ausnahmslos . 
Durc h sein „ruhelose s Umherziehen " gelang es Sigismun d immerhin , den Zerfal l der 
Königsmach t aufzuhalte n un d die imperial e Stellun g seines Reiche s wieder herzu -
stellen . Dafü r war er aber nich t in der Lage, seinen Aufgaben als Beschütze r der 
„ecclesia " un d den Frage n der sich anbahnende n „reformati o imperii " genügen d Zei t 
zu widmen . Hoensc h merk t an , daß „de r Meiste r der politische n Takti k un d der ein-
fallsreiche Pragmatike r gelegentlich die nötig e Beharrlichkei t bei der Erledigun g sei-
ne r Pflichte n vermissen ließ". Jedoc h rühm t er Sigismun d dafür, daß dieser „meh r 
erreich t un d langfristig wirksamer e Initiative n eingeleite t hat , als seine jeweils zwei 
Vorgänger un d Nachfolge r zusammen " (S. 11). 

Was die Problem e beim Erstelle n des Itinerar s (S. 30-41 ) betrifft, sei an erster 
Stelle die variierend e Quellendicht e für verschieden e Zeiträum e erwähnt . Sigis-
mund s erste Lebensjahr e sind dürfti g belegt, aber glücklicherweise konnte n die 
häufige Anwesenhei t in Karl s IV Gefolge un d späte r seine Stellun g als Markgra f 
von Brandenburg , die seine Anwesenhei t bei bestimmte n Staatsakte n obligatorisc h 
machte , einige wenige wichtige Anhaltspunkt e liefern. Späte r komme n mehrer e spe-
zifische Quelle n in Betracht , ihre Provenien z (von Dalmatie n über Ungarn , Böhme n 
bis an den Rhein , sowie von Parm a nac h Breslau) un d ihr begrenzte r Zeitrahme n (bei 
einigen nu r bis 1387 bzw. 1407) lassen jedoch ander e Problem e entstehen . Darübe r 
hinau s komme n auch hier allgemein e quellenbezogen e Schwierigkeite n hinzu , mit 
dene n der Mediaevis t zu kämpfe n hat : Zeitverzu g in der Datierun g der Urkunden -
inhalt e un d -ausstellung , Existen z von Falsifikaten , möglich e Fehle r unterschied -
liche r Urkundeneditione n in der Schreibweise der Ortsnamen , inkorrekt e Lokalisie-
rung , Verwechslun g von Orts - un d Personennamen , Datenumrechnun g un d Fehle r 
bei der Abschrift von Handschriften . Aufgrund der Einbeziehun g un d pragmati -
schen Auswertun g von meh r als vierzig europäische n Quelleneditionen , Regesten , 
Codices , Urkundenbücher n un d Chronike n stellt das Itinerá ř -  trot z manche r 
Schwierigkeite n un d offener Frage n - manchma l einen Kompromi ß zwischen der 
offiziellen Quellenwahrhaftigkei t un d Realitä t der Urkunde n einerseit s un d dem tat -
sächlich un d technisc h Mögliche n andererseit s dar. 

De r vorliegend e Text (S. 43-147) präsentier t in auflistende r For m einzeln e Auf-
enthalt e Sigismund s mit entsprechende n Quellenangaben . Es folgen das Verzeichni s 
der verwendete n Quelle n un d Sekundärliteratur , die Legend e zu den fünf beigefüg-
ten Karte n aus dem Zeitrau m von 1396 bis 1434, dan n die Ortsnamenkonkordan z in 
deutsche r un d den jeweiligen Landessprachen . Da s Reisefeld Sigismund s erstreckt e 
sich auf ganz Europ a von den britische n Insel n un d den Pyrenäe n im Westen bis zu 
Gnese n un d Konstantinope l im Osten . Mi t der Erstellun g des Itinerar s hatt e sich 
Hoensc h eine geradezu ideale Grundlag e für seine Sigismund-Biographi e geschaf-
fen, die kurz danac h erschien. 1 

H o e n s c h , Jörg K: Kaiser Sigismund. Herrsche r an der Schwelle der Neuzeit . München . 
1996. 

Litomyš l J i ř í - J o s e p h V e s e lý 
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Hilsch, Peter: Johannes Hus (um 1370-1415); Prediger Gottes und Ketzer. 

Friedrich Pustet, Regensburg 1999, 327 S., 24 Abb. 

Hilschs Biographie des Magisters Johannes Hus erscheint zu einem Zeitpunkt, zu 
dem das wissenschaftliche, aber auch das allgemeine Interesse an dieser großen Per-
sönlichkeit eine Neubelebung erfährt. Das Buch ist kurz vor dem römischen Hus-
Symposium und noch vor der Erklärung des Papstes vom 17. Dezember 1999, der 
Würdigung des Magisters und dessen historischer wie religiöser Bedeutung durch 
die katholische Kirche, erschienen. Hilschs Arbeit kann nachgerade als ein Beitrag 
zu diesen Bemühungen bezeichnet werden. 

Der Autor bietet eine ausgewogene Darstellung der Ausbildung und der Lauf-
bahn des Universitätslehrers, der Tätigkeit des einflußreichen Predigers und seines 
Konfliktes mit den kirchlichen Autoritäten. Ihn leitet primär das Bemühen um eine 
lückenlose Schilderung des Lebensweges von Jan Hus. Das heißt jedoch keineswegs, 
daß das literarische Werk oder die gesellschaftlichen Hintergründe vernachlässigt 
werden. Auch diesen Aspekten widmet sich der Autor in den einzelnen Kapiteln 
und in Verbindung mit den Stationen im Leben Hussens, in denen die ideen-
geschichtlichen Zusammenhänge besonders evident sind. 

Hilsch verbirgt seine Sympathie nicht. Dennoch schreibt er keine Apologie des 
Johannes Hus. Er bemüht sich um eine möglichst unbefangene Analyse der histori-
schen Ereignisse und darum, auch die Position der Kirche zu verstehen. Und so 
zögert er nicht, auf die Fehler hinzuweisen, die Hus während seiner Prozesse unter-
liefen. Doch zeigt er überzeugend auf, warum sich Hussens Ansichten unter dem 
Druck der gegnerischen Angriffe zunehmend radikalisierten und letztlich zu seinem 
fatalen Ende beitrugen. 

Die vorliegende Biographie - die umfassend ist und keine wichtige Begebenheit 
aus dem Leben des Johannes Hus übergeht - besteht aus insgesamt 19 Kapiteln. 
Davon bieten 18 eine chronologische Darstellung des Lebensweges von Hus, das 
letzte Kapitel ist dem Nachleben gewidmet. In diesem 19. Kapitel findet sich vor 
allem eine sehr instruktive Übersicht über die Entwicklung der Hus-Forschung, die 
auch die Basis für die vorliegende Biographie darstellt. Das heißt aber nicht, daß 
Hilsch die Quellen vernachlässigt hätte - im Gegenteil: Er beruft sich auf die alt-
tschechischen und lateinischen Texte, besonders auch auf Hussens Traktate, Pre-
digten und Briefe. Und er bezieht auch Texte anderer Autoren aus der Zeit mit ein, 
deren Inhalt er kurz referiert, womit er den Lesern die Gedankenwelt der handeln-
den Personen zugänglich macht. 

In der Einleitung verwundert der Hinweis, das Buch richte sich nicht an das 
Fachpublikum, sondern an eine breitere Leserschaft. Dem kann wohl kaum zuge-
stimmt werden. Auch Mediävisten - und unter ihnen auch die Hus- oder Hussiten-
forscher - finden in diesem Buch weit mehr als eine solide Basis von Fakten und 
weiterführenden Anregungen. Hervorzuheben ist auch die Klarheit der Argumen-
tation wie der Sprache. 

Abschließend gilt es zu erwähnen, daß das Buch von Peter Hilsch in Kürze mit 
neuen Ergebnissen der Hus-Forschung konfrontiert werden wird. Schon eine Weile 
ist die ökumenische Kommission zur Erforschung des Lebens und der Lehre des 
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Johanne s Hu s an der Tschechische n Bischofskonferen z unte r dem Vorsitz des Prage r 
Erzbischof s Kardina l Milosla v Vlk tätig. Ihr e intensive n Forschunge n lassen meh -
rere Monographie n erwarte n un d auch die Ergebnisse des römische n Hus-Sym -
posium s sollen publizier t werden . Wir dürfen voraussetzen , daß Hilsch s Biographi e 
des Magister s Johanne s Hu s -  ergänz t nu r in Detail s -  auch in diese Arbeiten ein-
gehen wird. 

Pra g J i ř í K e j ř 

Eneae Silvii História Bohemica - Enea Silvio Historie česká. A Latin-Czech  edition. 
Eds. Dana Martínková,  Alena Hadravová and Jiří Matl. Czech and English 
preface by František Smahel. 

Koniasc h Latin Press, Prague 1998, CVI +  278 pp. 

Th e chronicl e „Históri a Bohemica" , by th e Italia n humanis t Ene a Silvio Picco -
lomin i (bor n 1405; from 1458 to 1464 Pop e Piu s II) , was for almos t two centurie s 
amon g th e mos t well-know n texts on Bohemia n histor y in Western Europe , serving 
as a fundamenta l sourc e for th e understandin g of heretica l Bohemi a and th e Bohe -
mian s in Catholi c Europe . In fifteenth-centur y Europe , th e Kingdo m of Bohemi a 
was perceived as a hotbe d of heresy, rio t and revolt . Bohemi a had nevěr before been 
such a focal poin t of Europea n affairs, and nevěr before had it cost Europ e so much . 
Silvio s „Históri a Bohemica " proceede d ou t of thi s atmosphere , and its spread was 
facilitate d by th e prestige of its papa l author . 

Surprisingly , unti l now, a moder n editio n of thi s in man y ways remarkabl e work 
has no t been published . Josef Emler' s edition , with a poor-qualit y Old Czec h trans -
lation mad e by Jan Húsk a in 1487, par t of th e series „Fonte s Reru m Bohemicarum" , 
was left unfinishe d and mos t of th e copie s were destroyed . In th e 1980s, Rostislav 
Nov ý had planne d a publicatio n of th e introduction , in th e Lati n origina l with a 
Czec h translation , but his intention s were unfortunatel y no t realized . And so thi s 
famous , muc h discussed, and eagerly awaited work appear s onl y no w as th e first 
volum e of a ne w series of editions , „Fonte s reru m Regn i Bohemiae" . 

We have before us a work compile d by a team of experience d specialists. Lackin g 
Silvio's holograph , th e editor s relied on two manuscript s from th e Vatican Librar y 
(bot h datin g from 1458, shortl y after th e work was completed) , as well as thre e 
fifteenth-centur y manuscript s deposite d in Vyšší Brod (Hohenfurt) , Olomou c 
(Olmütz ) and Třebo ň (Wittingau ) and two old printe d edition s (th e oldest a 1475 
Róm e edition ; th e othe r a humanis t editio n from Cologn e in 1532). Th e editor s bor -
rowed th e breakdow n of th e work int o individua l chapter s from th e Cologn e edi-
tion . Th e annotation s and critica l apparatu s accompanyin g th e Latin text fulfill thei r 
demandin g tasks, and an excellen t preface by Františe k Šmahe l is provide d in bot h 
Czec h and English . Regrettably , a füll utilizatio n of this otherwis e exemplár y editio n 
is limite d due to th e lack of a historica l commentary , especially with regard to Sil-
vio's loose treatmen t of th e historica l facts. 

Ho w did Silvio learn abou t Bohemia ? Amon g his close friends was th e Che b 
(Eger ) Germa n imperia l official Kaspa r Schlick , th e Bohemia n humanis t Proko p of 



Neue Literatur 215 

Rabstei n (Procopiu s Rabensteinus) , his fellow notarie s Františe k of Bránic e and 
Václav of Bocho v (Wenceslau s von Buchau) , th e Pragu e Old Town Chancello r Jan 
Túšek, as well as the universit y professors Jan Ondřejů v (Johanne s Andreae) , know n 
as Šindel , or Jan Papouše k (Joanne s Papusco ) from Soběslav. Of critica l importance , 
however, was Silvio's persona l experienc e in Bohemia . H e entere d th e countr y for 
th e first tim e in July 1451, as a membe r of Kin g Frederic k III' s delegatio n to th e 
Bohemia n Landtag . H e passed th e night in th e sout h Bohemia n town of Tábor , a 
„sanctuar y for heretics" , and he wrote down his experiences , togethe r with othe r 
observation s from his diplomati c mission , in th e form of an extensive lette r to th e 
Spanish cardina l Jua n Carvajal, date d 21 August 1451. At th e Landta g in Benešo v 
(Beneschau) , where he stayed four days, Silvio observed at close quarter s th e leader s 
of th e Bohemia n Catholi c and Calixtin e aristocracy , representative s of mor e tha n ten 
town s and above all, th e regen t Georg e of Poděbrady . 

Th e negotiation s too k place in a charge d atmosphere , as th e Austrian delegatio n 
rejected th e reques t by th e Bohemian s tha t the y také away Ladislav Posthumous , on 
accoun t of his youth , unde r thei r care . Silvio praised his own role in „soothin g th e 
wild minds" , but he was evidentl y no t very successful in thi s role as mediator . 
Althoug h he was reluctan t to share breakfast at Tábo r with me n „of monstrou s 
impiety" , in th e end he decide d to accep t an invitatio n to converse with Taborit e theo -
logians on his journe y back to Vienna . These theologian s include d th e „evil old 
man " Mikulá š Biskupec (Nicolau s Pilgramensis) , th e „ol d servant of the devil" 
Václav Korand a (Wenceslau s Coranda ) and th e Polish Wycliffite Ondře j (Andreas ) 
Galka . Onc e th e delegatio n left Tábo r in th e directio n of Soběslav, Silvio describe d 
his experienc e as having been „amon g barbarian s beyon d th e icy sea, amon g canni -
bals, and amon g th e monstrou s nation s of Indi a and Libya". Such characterizatio n 
obviously canno t be taken literally, but it does express th e seriousnes s with which 
Silvio cam e to regard th e Bohemia n issue. Thi s is eviden t from th e dedicatio n of his 
„Históri a Bohemica " to Alfonso, Kin g of Aragon: „Ther e is n o kingdo m in which , 
in ou r time , so man y change s have occured , so man y wars, defeats and miracles , as 
th e Bohemia n Land s have shown us". 

Silvio wrote his „História " durin g a visit to th e Viterbo spa in Jun e and July 1458, 
shortl y before his electio n to th e Roma n See, and it was mean t to be a counterpar t 
to his „Histor y of Austria" (Históri a Australis) . We know, however, tha t he had 
alread y observed Bohemia n affairs and tha t he had been preparin g his descriptio n of 
Bohemia n histor y for some time . Hi s treatis e „O n th e Counci l of Basel" (D e conci -
lio Basiliensi) , amon g others , was closer to realit y tha n his later expositio n in 
„Históri a Bohemica" . 

Bohemia n heresy, accordin g to Silvio, was roote d in nationa l tensions . Th e Ger -
man s at tha t tim e had to o muc h power in Bohemi a and it was just a questio n of tim e 
as to when thi s Situatio n would becom e intolerable . Fait h the n becam e a justificatio n 
for actio n against Germa n power . German s were connecte d with Catholicism , and 
therefor e an all ou t campaig n was launche d against them . Althoug h acknowledgin g 
tha t thi s movemen t relied partl y on Wycliffe's teaching s and othe r radica l doctrines , 
Silvio overlooke d th e influenc e of Waldensia n teaching s in Bohemia . H e stressed th e 
nationa l natur e of th e movemen t heade d at Pragu e and sharpl y condemne d th e 
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Taborit e sectarians , while searchin g for a Solutio n of th e crisis in th e on e perso n who 
coul d „unit ě th e Community" , Georg e of Poděbrady , th e mos t powerfu l leader 
amon g th e Calixtines , who had , moreover , wartim e allies in th e orthodo x camp . 

Politica l events moved in othe r directions , however. Silvio as Pop e Piu s I I broke 
off his relation s with Georg e of Poděbrad y in 1462. Piu s I I dissolved th e Com -
pactat a „befor e th e world"; after th e projec t of th e Peacefu l Unio n of Europea n lead-
ers, with which th e Kin g of Bohemi a hampere d Pius ' escapade s against th e Turks , 
th e pop e summone d Georg e of Poděbrad y to his cour t in Róme . Two month s later , 
Pop e Piu s was no longer amon g th e living and th e questio n of th e „premature " 
Bohemia n reformatio n had to be resolved by his successor , Pau l II . 

Ene a Silvio's chronicl e itself is a very incongruou s work. Fo r th e centurie s preced -
ing th e Hussit e period , „Históri a Bohemica " is no mor e tha n a brief compilation . 
Silvio's main sourc e for thi s perio d was th e chronicl e of Přibí k Pulkava of Radenín , 
th e mos t widesprea d latě medieva l historica l text of Bohemia n origin (40 manu -
script s in Latin , Czec h and Germa n currentl y exist). Silvio sometime s polemicize d 
against thi s chronicle , but he preserved its mistake s and questionabl e accounts . 

O n th e othe r hand , th e accoun t of events from th e 1420s and 1430s can be con -
sidered as an individual' s perceptio n of Hussitis m from th e Catholi c poin t of view. 
Thi s par t of th e „História " reflects to a considerabl e exten t ho w th e Hussit e heresy 
was perceived by highly educate d humanis t Catholics . Silvio's chronicl e was in-
fluenced , as Howar d Kaminsk y perceptivel y remarked , „b y th e interpretatio n of re-
volutio n by its emigrant s and apostates" . 

Th e mos t importan t problé m is, however, to determin e th e source s which th e 
autho r had at his disposal . Withou t a detaile d analysis it is no t possible to make 
muc h progress. Man y remarkabl e observation s can be foun d in Silvio's chronicle . 
Let us mentio n a few of them : it is surprising , for instance , to not ě th e accurac y with 
which he describe s th e condition s laid down by th e Taborite s to th e moderat e 
Hussite s before th e Battl e of Lipany . H e also provide s an interestin g accoun t of ho w 
th e Bohemia n nobleme n in Brn o (Brunn ) in Decembe r 1419, „joyfully called for a 
new king with thei r hand s held up to th e sky". Anothe r suggestive detai l provide d 
by Silvio concern s th e 3 050 peopl e who died in th e uppe r par t of th e Ne w Town of 
Pragu e durin g th e plague epidemi e in 1380. Besides th e ethni c differenc e between 
Czech s and Germans , he saw th e frustratio n of intellectuals , who felt slighted when 
th e majorit y of lucrative churc h prebend s were filled by peopl e of middlin g and sub-
standar d skills, as a sourc e of th e Hussit e eruption . Silvio's conceptio n of contem -
porar y anti-Semitis m is wort h mentionin g as well: he searche d for its root s in eco-
nomi c rathe r tha n religious difference . O n th e othe r hand , Ene a Silvio mad e man y 
mistake s and error s as well, which is why Františe k Smahel , in th e preface , adde d a 
maliciou s commen t on th e passages concernin g Hussitism : read with interest , but 
don' t believe anything . 

Finally , it shoul d be note d tha t th e concludin g section , encompassin g th e perio d 
in which Silvio observed and judged th e Bohemia n politica l scene bot h from a 
distanc e and from close up , is a mor e reliable sourc e tha n „th e fathe r of Czec h histo -
rians", Františe k Palacký , imagined , in špite of th e clear tendentiousnes s of Silvio's 
perspective . Durin g thi s period , particularl y after th e deat h of Kin g Albrech t I I of 
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Habsbur g in 1439, events in Hungary , Austria and th e Bohemia n Land s becam e 
interconnecte d as never before, so tha t since tha t tim e it has no t been possible to de-
scribe Bohemia n affairs in isolation . 

As if he could foresee th e futur e battle s over th e vacan t Neapolita n throne , Silvio, 
after finishin g his stud y of contemporar y Bohemia n and Hungaria n history , ende d 
his „Históri a Bohemica " with th e following precept : „We are convince d tha t king-
dom s are gained with weapons , no t with laws. Th e End. " Thi s humanis t evaluatio n 
was far remove d from th e approac h of medieva l chronicler s and annalists . And it was 
perhap s thi s conclusio n tha t led Silvio as Pop e Piu s II to proclai m a Crusad e in th e 
1460s, in orde r to brin g Bohemia n heretic s to thei r knees by militar y means . 

We mus t continu e to hop e for a critica l editio n of Ene a Silvio's „Históri a Bohe -
mica " with a füll historica l commentary , but we alread y have at ou r disposal a very 
valuable sourc e for fifteenth-centur y Centra l Europea n histor y to fill a great gap tha t 
has hithert o existed. 

Olomou c R o m a n Z a o r a l 

Boháč, Zdeněk: Atlas církevních dějin českých zemí 1919-1999 [Atlas der Kirchen-
geschichte der böhmischen Länder 1918-1999]. 

Karmelitánsk é nakl., Kosteln í Vydři 1999, 63 S., 109 historisch e Karten , Kartogramm e und 
Grafiken . 

De r Atlas der Kirchengeschicht e der böhmische n Lände r von Zdeně k Bohá č -
dem führende n tschechische n Geschichtsgeographe n - ist das Ergebni s langjähriger 
intensive r Beschäftigun g mit verschiedene n Aspekten der kirchliche n Problematik . 
Di e Füll e des bearbeitete n Stoffes erfordert e die Aufteilun g des Thema s in vier 
Bände , von dene n gerade der letzt e erschiene n ist. Diese r erfaßt die Zei t der neueste n 
tschechoslowakische n un d tschechische n Geschichte , also die Jahr e 1918-1999. 

Berücksichtig t ist dabe i die historisch e Entwicklun g aller bedeutende n Glaubens -
gemeinschaften , dere n Organisationsstrukturen , das klösterlich e Leben sowie die 
von den Kirche n geleiteten Schule n un d karitative n Organisationen . Entsprechen d 
der Bedeutun g der katholische n Kirch e in den böhmische n Länder n nimm t diese 
zwei Dritte l des Werkes ein, das ander e Dritte l ist andere n Glaubensgemeinschafte n 
gewidmet , die jüdische eingeschlossen . De r Zei t des Zweite n Weltkrieges un d den 
vier Jahrzehnte n des kommunistische n Regime s läßt der Auto r besonder e Aufmerk-
samkei t zukommen . 

De r kartographisch e Teil des Atlas wird von einem sehr dichte n Textkommenta r 
ergänzt , der ausführlich e Hinweis e zu Quelle n un d Literatu r zu den einzelne n Kar -
ten un d Grafike n gibt. Ferne r ist anzumerken , daß die vorliegende n Karte n zugleich 
Grundlagenmateria l des „Atlas der Kirchengeschicht e Ostmitteleuropas " sind, der 
in Vorbereitun g ist. Dabe i handel t es sich um ein Projek t der Katholische n Uni -
versität in Lublin unte r Beteiligun g einer Reih e von auswärtigen Partnern . 

Di e vorliegend e Publikatio n ist aus mehrere n Gründe n eine herausragend e 
Leistung : nich t nu r wegen der neue n Erkenntnisse , die auf der Auswertun g umfang -
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reiche r Quellenmaterialie n un d Literatu r beruhen , sonder n auch wegen der bisher 
kaum übliche n Anwendun g kartographische r Methode n in historische n Arbeiten 
un d in der historische n Atlaskartographie . 

Pra g E v a S e m o t a n o v á 

Baier, Herwig: Deutsche Sonderschulen und deutsche sozialpädagogische Ein-
richtungen in Böhmen,  Mähren-Schlesien  und der Slowakei bis 1945. Eine 
Dokumentation. Německé  zvláštní školství a německá sociálně-pedagogická zařízení 
v Cechách, na Moravě-Slezsku  a na Slovensku do roku 1945. Dokumentace. 

Pete r Lang, Frankfurt/M . u.a. , 1998, 178 S. (Münchne r Beiträge zur Sozialpädagogik 18). 

Nachde m Herwi g Baier bereit s 1988 im achte n Band der „Schrifte n der Sude -
tendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d Künste " eine Studi e über „Schule n 
für Behindert e im Sudetenland " vorgelegt hat , läßt er mit der vorliegende n Publi -
katio n eine Dokumentatio n über das Hilfs- un d Sonderschulwese n un d die sozial-
pädagogische n Einrichtunge n in Böhmen , Mähren-Schlesie n un d der Slowakei bis 
1945 folgen. Dami t trit t er der auch in Fachkreise n gelegentlich noc h anzutreffende n 
Auffassung entgegen , gemessen am gesamtdeutsche n Standar d habe hier ein Nach -
holbedar f bestanden . Da s Gegentei l war der Fall : In den Wohn - un d Heimatgebiete n 
der Sudetendeutsche n bestan d bereit s seit den Zeite n der Österreichisch-Ungari -
schen Monarchi e ein „enge s Net z von verschiedenartige n sozialpädagogische n Ein -
richtungen " (S. 11), das aus privaten , kommunale n un d regionale n Trägerinitiative n 
hervorgegange n war un d nac h 1918 weiterentwickel t wurde . 

U m dies nachzuweisen , ha t der Auto r zunächs t die scho n seit dem 19. Jahrhunder t 
bestehende n 59 deutsche n Schulbezirk e Böhmens , die 15 deutsche n Schulbezirk e 
Mähren s un d die neu n deutsche n Schulbezirk e in Sudetenschlesie n aufgelistet un d 
die dor t vorhandene n Sonderschuleinrichtunge n dokumentiert . Fü r jeden Schul -
bezirk werden dabei -  nac h dem Stan d vom 1.10.1936 - zunächs t die Einwohner -
zahle n (mi t Angabe des deutsche n un d des tschechische n Bevölkerungsanteil s in 
Effektivzahlen un d Prozenten ) un d die Leitun g des Schulbezirk s namentlic h vorge-
stellt, mit Bezirksschulinspektor , Bezirksschulausschu ß un d Lehrervertretun g an der 
Spitze . Es folgt eine Aufstellung über die Zah l der dor t vorhandene n Bürgerschul -
orte , Bürgerschulklasse n sowie der Volksschulort e un d Volksschulklassen nebst der 
Zah l der Bürgerschüle r un d Volksschüler, dara n schließe n sich die Hinweis e auf die 
Hilfsschuleinrichtunge n un d sonderpädagogische n Anstalte n an . 

Fü r das dan n aufgelistete , an den einzelne n Schulbezirke n wie an den jeweiligen 
Hilfs- un d Sonderschulstandorte n tätige Persona l ist schließlic h manche s Wissens-
werte mitgeteilt : Dienstbezeichnun g bzw. Titel , Vor- un d Zuname , Geburtsjah r un d 
-ort , Or t un d Jah r der Lehramtsprüfung , Halbjahrsangab e für die Fachgruppen -
examinatio n sowie eventuell e Zusatzprüfunge n un d die bereit s abgeleistet e 
Dienstzei t un d die gegebenenfall s angerechnete n Kriegsdienstjahre . Aus diesen 
Aufstellungen kan n der Benutze r nich t nu r erkennen , wie das zahlenmäßig e Ver-
hältni s lernbehinderte r un d zu fördernde r Schüle r zu Volksschulkinder n un d 
Bürgerschüler n in den einzelne n Schulbezirke n war, ob un d wie die sonderpädago -
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gischen Einrichtunge n mit zusätzliche n Hilfseinrichtunge n (Schulgarten , Turnsaa l 
etc. ) ausgestatte t waren . Vor allem bieten die Personenstandsangabe n solide Aus-
künft e über die Qualifikatione n der Lehrpersone n un d dami t die Basis für sozial-
geschichtlich e Studien . 

In einem weiteren Teil des Buche s werden alle sozialpädagogische n Einrichtunge n 
in Böhmen , Mähre n un d Schlesien aufgelistet. Hierbe i handel t es sich um Er -
ziehungsanstalte n für fürsorgebedürftige , vernachlässigt e ode r verwahrlost e Kin -
der, Heim e für krank e Kinder , Waisenhäuser , Kindererholungsheim e un d Kinder -
bewahranstalten . Ein Namensregiste r sowie ein zweisprachige s Ortsverzeichni s 
schließe n diesen Band ab, der übrigen s auch im Tite l wie im Vorwort „utraquistisch " 
- so ma n dieses Wort für die beiden einstigen Landessprache n anwende n will -
gestaltet ist. Ein Quellen - un d Literaturverzeichni s befinde t sich am Bandanfang . 

Mi t dem vorliegende n Band ist der Forschun g ein nützliche s Hilfsmitte l in die 
Han d gegeben. Freilic h mu ß auch bemerk t werden , daß die Benutzun g der komple -
xen Aufstellung bei sechs verschiedene n Abkürzungsverzeichnisse n nich t imme r 
ganz leich t ist. Ma n hätt e sich dahe r eine knapp e Benutzungsanleitun g gewünscht . 
Auch die Auswertun g im oben schon angedeutete n Sinn ist dem Benutze r überlassen . 
Fü r Nichtpädagoge n wäre wohl ebenso eine erklärend e Auskunft über Geschicht e 
un d Struktu r der Schulbezirkseinteilung , die intern e Gliederun g un d Leitun g eines 
Schulbezirkes , über die „Fachgruppen " un d (offenba r auf die Dienstzei t angerech -
neten ) „Kriegsjahre " un d „Kriegshalbjahre " (so auch bei Frauen! ) nützlic h gewesen. 

Ein e sachlich e Berichtigun g sei schließlic h noc h angefügt: Lobosit z (Lovosice ) mit 
seiner Hilfsschulklasse an der 4-klassigen Knabenvolksschul e gehört e nich t zum 
Schulbezir k Leitomisch l (Litomyšl) , sonder n zu dem von Leitmerit z (Litoměřice) . 

Herrschin g E d u a r d H l a w i t s c h k a 

Cechurová, Jana: Česká politická pravice. Mezi převratem a krizí [Die tschechi-
sche politische Rechte. Zwischen Umsturz und Krise]. 

NLN , Knižnic e dějin a současnosti , Prah a 1999, 124 S. 

Da s kleine Büchlei n der Historikeri n Jan a Cechurov á über „Di e tschechisch e 
politisch e Rechte " ist in der Reih e „Knižnic e dějin a současnosti " erschiene n un d 
befinde t sich somit in illustrer Gesellschaft : Seit einigen Jahre n werden hier in 
schmale n un d preiswerte n Bände n Studie n vorwiegend zur tschechische n Ge -
schicht e vorgelegt, die sich an neuere n Fragestellunge n un d Methode n der Historio -
graphie orientieren . 

Di e Studi e Čechurová s wird im Klappentex t als die Erfüllun g eines Desiderate s 
angekündigt , das in der Tat zu beobachte n ist: Wenn es auch in den letzte n Jahre n 
ganz offenbar ein wachsende s Interess e an dem eher als recht s zu definierende n Teil 
des tschechische n politische n Spektrum s gab, so ist die Forschun g bisher über 
Arbeiten zu einzelne n Parteie n un d Persönlichkeite n nich t hinausgekommen . Es 
wurde n einige Biographie n verfaßt, so von Setřilová-Cechurov á selbst über den 
nationaldemokratische n Politike r Alois Rašín un d von Pavel Kosati k über den ein-
flußreiche n Bankie r Jarosla v Preiss. De r Geschicht e des Adels wie des Bürgertum s 
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wurde n Studie n gewidmet , Kare l Kramá ř erlebt e eine vorsichtige Renaissanc e un d 
die Parte i der Agrarier wurde untersucht . Intensi v un d übergreifen d wurd e in den 
letzte n Jahre n jedoch allein die Geschicht e des tschechische n Faschismu s erforscht . 

Cechurov á nu n wagt sich an eine zusammenfassend e Darstellun g der „Geschicht e 
der tschechische n Rechten ' in der Tschechoslowake i der Zwischenkriegszeit. " 
Kürz e ist Programm , un d entsprechen d knap p fällt die in der Einleitun g vorgenom -
men e Definitio n der Begriffe „konservativ " un d „rechts " aus: Obwoh l die Autori n 
die Bestimmun g selbst als „relati v schwierig" bezeichnet , begnügt sie sich mi t der 
sehr allgemeine n Erklärung , linke Parteie n setzte n sich meh r für gesellschaftliche 
Solidaritä t un d staatlich e Initiativ e ein, währen d recht e die staatliche n Eingriffe zu 
beschränke n versuchte n un d den Mensche n vor allem als Individuu m begriffen. Da ß 
in diesem als Überblic k konzipierte n Werk keine ausführlich e Problematisierun g der 
Termin i „rechts " un d „konservativ " erfolgen konnte , versteh t sich von selbst. Den -
noc h vermittel t die weitere Lektür e zuweilen den Eindruck , die Autori n habe sich 
nich t nu r schriftlich , sonder n auch gedanklic h auf diese doc h sehr stark verein-
fachend e Definitio n in Verbindun g mit einer nich t weiter belegten zeitgenössische n 
Perspektiv e beschränkt . So wird wiederhol t erklärt , die Nationaldemokrati e habe 
„a m weitesten rechts " unte r den demokratische n Parteie n gestanden , ohn e daß diese 
Behauptun g weiter erläuter t würde . 

Di e Nationaldemokrati e ist es auch , die am meiste n Plat z in der sehr faktenreiche n 
Darstellun g einnimmt : sechs der zwölf Kapite l widme n sich allein dieser Partei , 
wodurc h die Agrarier un d die klerikale Recht e unverdien t in den Hintergrun d ge-
raten . Diese Gewichtung , die wohl aus den Interesse n un d den Vorarbeite n der 
Autori n resultiert , implizier t unterschwelli g die simple Gleichung : Recht e = 
Nationaldemokratie . Ein Vergleich der einzelne n Parteie n ode r Gruppierungen , der 
eine solche Gleichun g hätt e vermeide n ode r -  möglicherweis e -  auch rechtfertige n 
können , findet nich t statt . 

Un d so erschein t das Buch nich t als zusammenfassend e Analyse der „politische n 
Rechten" , sonder n vielmeh r als eine fast willkürliche Zusammenstellun g von Einzel -
studien . Kenntnisreic h geschrieben , mit dem interessante n Ansatz der Kombinatio n 
unterschiedliche r Zugriffe -  biographisch e Beschreibunge n stehe n nebe n klassischer 
Politikgeschicht e un d sozialhistorische r Methodi k -  un d den Leser mit eingestreu -
ten Karikature n des Zeichner s Dr . Desideriu s freundlic h stimmend , fehlt dem Buch 
leider die durchgehend e Linie , die Verbindun g der einzelne n Kapite l untereinander . 

Viel Neue s erfähr t der Leser auch nicht , abgesehen allerding s von einem besonder s 
gelungene n Kapitel : In „Česk á pravice zdola " (Di e tschechisch e Recht e von unten ) 
findet man eine spannend e Analyse der nationaldemokratische n Basis anhan d des 
Parteiarchiv s der Nationaldemokrati e von Jindřichů v Hrade c (Neuhaus) . In dieser 
südböhmische n Stad t konnt e sich die Nationaldemokrati e an eine entwickelte , 
relativ wohlhabend e (klein- ) bürgerlich e Gesellschaf t wenden . Di e überraschend e 
Zah l von 297 weiblichen Mitglieder n gegenüber nu r 191 männliche n führ t zu einer 
Untersuchun g der Rolle von Fraue n in der Gesellschaf t eine r kleinen Stad t un d in 
der bürgerliche n Politik . Da s politisch e Verhalte n von Ehefraue n (die ein Viertel der 
Parteimitgliedschaf t ausmachten ) un d abhängige n Töchter n war nich t nu r von den 
Entscheidunge n des Manne s ode r Vaters bestimmt , sonder n auch von der großen 
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Bedeutun g parteiliche r Organisatio n im gesellschaftliche n Leben der Stadt . Di e 
Parteiarbei t bedeutet e eine direkt e Weiterführun g der im 19. Jahrhunder t so wichti -
gen „patriotischen " Vereinsarbeit , was die ältere These von der parteipolitische n 
„Versäulung " der tschechische n Gesellschaf t (Heumos ) bestätigt un d neu illustriert . 

So wie dem Buch die verbindend e Linie fehlt, welche durc h Vergleiche der einzel -
nen beschriebene n Gruppierunge n untereinande r hätt e entstehe n können , ist auch 
der Mange l an einem über die tschechische n Verhältnisse hinausgehende n Blick zu 
beklagen . Di e Beschreibun g der „Rechten " in der Zwischenkriegszei t hätt e durc h 
Hinweis e auf Entwicklunge n in andere n europäische n Ländern , so auf die Situatio n 
der nationale n Rechte n in Frankreic h ode r die „Konservativ e Revolution " in 
Deutschland , sehr gewonnen . Selbst in den Kapitel n über den Faschismu s halte n sich 
solche Hinweis e in engen Grenzen . Unreflektierte , den Vergleich herausfordernd e 
Sätze wie „E s war wenig wahrscheinlich , daß diese neu e Bewegung das öffentlich e 
un d politisch e Leben in der Tschechoslowake i bestimm t hätte " (S. 85) ode r „De r 
Antisemitismu s ha t jedoch in der tschechische n Gesellschaf t keine weitere Publizitä t 
erreicht " (S. 87), überrasche n den Leser, der eine Begründun g für solche Behauptun -
gen begrüße n würde . 

Da s Buch Jan a Čechurová s ist faktenreic h un d für Leser informativ , welche die in 
Einzelstudie n verstreut e Literatu r nich t kennen . Ein e analysierend e Geschicht e der 
„Rechten " liegt un s mit dieser Schrift jedoch nich t vor. 

Berlin/Leipzi g M a r t i n a W i n k l e r 

Klimek,  Antonín: Boj o hrad [Der Kampf um die Burg]. 2 Bde. 

Bd. 1: Hrad a pětka. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu 
zápasu o prezidentské nástupnictví [Die Burg und die Pětka. Die innenpolitische 
Entwicklung der Tschechoslowakei 1918-1926 vor dem Hintergrund einer Skizze  des 
Kampfes um die Nachfolge im Präsidentenamt]. 

Bd. 2: Kdo po Masarykovi? Vnitropolitický vývoj Československa 1926-1935 na 
půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví (Wer kommt nach Masaryk ? Die innen-
politische Entwicklung der Tschechoslowakei 1926-1935 vor dem Hintergrund einer 
Skizze  des Kampfes um die Nachfolge im Präsidentenamt]. 

Panevropa , Prah a 1996 und 1998, 432 S., 34 Abb., und 591 S., 14 Abb. 

Antoni n Klimek s zweibändige Monographi e stellt zweifellos einen wichtigen 
Einschnit t in der Historiographi e der Erste n Tschechoslowakische n Republi k dar . 
Auf der Grundlag e jahrzehntelange r Archivstudie n ha t der Auto r ein Werk verfaßt, 
das sich auf 1000 Seiten überwiegen d auf bislang unbekannt e Quelle n stützt . Scho n 
deshalb wird keine politisch e Biographie , keine Parteiengeschicht e un d keine Arbeit 
zur politische n Kultu r der ČSR die Ergebnisse Klimek s künfti g ignoriere n können . 

Di e Gattun g des Werkes zu bestimmen , fällt nich t leicht ; der kompliziert e Unter -
tite l beider Bänd e weist darau f hin . Im Ker n handel t es sich um eine Monographi e 
über den vom Staatspräsidente n un d seiner Umgebun g ausgeübte n Einflu ß auf 
die politisch e Kultu r der Republik , also das Proble m der „Burg " (Hrad) . Aus der 
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politische n Emigratio n des Weltkriegs zurückgekehrt , verfügte Masary k über ein 
Charisma , das es ihm nich t nu r ermöglichte , dem Präsidentenam t in den Ver-
fassungsberatunge n größere Machtbefugniss e zuzuweisen als ursprünglic h geplant , 
sonder n auch als Präsiden t über diese Kompetenze n hinauszugreifen . Diese s 
Momen t von persönliche r Autoritä t in der parlamentarische n Demokrati e be-
schreib t Klime k im ersten Band in dem Spannungsverhältni s zur „Pětka" , dem 
Zusammenschlu ß von fünf tschechische n „staatstragenden " Parteien . Di e beiden 
Phänomene , Burg un d Pětka , sieht der Auto r als „grundlegend e Strukturelemente " 
der Erste n Republi k an, die bei allen Unterschiede n - der respektheischende n Aura 
der Burg un d dem rein pragmatische n Charakte r der Pětk a -  doc h ihre n Mange l 
an Öffentlichkei t un d Konstitutionalitä t gemeinsa m hatten . Die s macht e beide In -
stitutione n angreifbar un d zum Gegenstan d von Verschwörungstheorien . Di e 
spannungsreich e Geschicht e des Konflikte s zwischen Burg un d Pětka , die Klime k 
erzählt , bewegt sich im konstitutionel l nich t geregelten Rau m un d offenbar t gerade 
deshalb besonder s genaue Einsichte n in die politisch e Kultu r der Republik . Da -
bei werden auch Spielräum e deutlich , die sich für politisch e Kräfte am Rand e des 
politische n Systems der ČSR eröffneten . So ergab sich für den sudetendeutsche n 
Aktivismus aus dem Konflik t zwischen Burg un d Pětk a die Chanc e eine r politische n 
Kooperatio n mit dem Präsidente n gegen den Zusammenschlu ß der tschechische n 
Parteien , die freilich nich t konsequen t genutz t wurde . Mi t dem Zerfal l der Pětk a 
1926 trit t in Klimek s Darstellun g meh r un d meh r die Frag e nac h der Nachfolg e 
Masaryk s in den Vordergrund . Desse n Präferen z für Beneš ist bekannt . Aus Klimek s 
Erzählun g wird überraschen d deutlich , mit welcher Insisten z Masary k dieses Ziel 
verfolgte un d wie er gerade in den letzte n Jahre n seiner Präsidentschaf t geradezu 
verbitter t auf die Kriti k an Beneš reagierte . Den n diese mußt e als stellvertretend e 
Kriti k an der „Burg " un d dami t an Masary k selbst verstande n werden . Fü r ode r 
gegen Beneš zu sein, wurde zu eine r Frage , die das Parteienspektru m teilweise quer 
zu der bestehende n berufsständische n un d weltschanschauliche n Gliederun g struk-
turierte : Sowoh l bei den Agrariern als auch in der Tschechoslowakische n Volksparte i 
gab es einen dauerhafte n Konflik t zwischen Burg- un d Anti-Burg-Flügeln . Da ß 
Beneš 1935 dennoc h mit meh r Stimme n zum Präsidente n gewählt wurde , als Masa -
ryk je erhielt , belegt, wie Klime k detaillier t zeigt, seine parteipolitisch e Meister -
schaft . 

U m diesen Ker n des „Burg"-Problem s der Erste n Republi k gruppier t Klime k eine 
Reih e von Motiven , die sein Buch beinah e als eine Gesamtdarstellun g der Geschicht e 
der ČSR erscheine n lassen. Kau m eine Frag e der tschechoslowakische n Politi k der 
Jahr e 1918 bis 1935 wird nich t angesproche n un d aufgrun d archivalische r Quelle n 
neu beleuchtet . D a Klime k alle Frage n konsequen t aus dem Ker n seiner Darstellun g 
entwickelt , ist seine Perspektiv e allerding s imme r eine des politische n Zentrums . 
Darau s ergeben sich Schwerpunkte , die bei einer umfassende n Geschicht e der Erste n 
Republi k so nich t gesetzt werden könnten , etwa wenn die slowakische Politi k erst 
bei der Entscheidun g der Slowakische n Volksparte i für Beneš 1935 ausführlic h dar-
gestellt wird. 

Ein Teil der tschechische n Rezensente n ha t sich gegen eine Bemerkun g Klimek s in 
seiner Einleitun g gewandt , in der der Auto r die Staatside e Masaryk s sehr pointier t in 
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Frag e stellt. Z u dieser Ide e zähl t Klime k die Konstruktio n eine r tschechoslowaki -
schen Nation , die protestantisch e Geschichtsideologi e un d die Vorstellun g des 
Staate s als antideutsche m Schutzwal l (Bd. 1, S. 23). Auch wenn ma n - wie der 
Rezensen t -  die Staatside e Masaryk s ander s auffaßt un d ihr eine größere Trag-
fähigkeit zubilligt, mu ß ma n doc h betonen , daß Klimek s eher beiläufige Bemerkun g 
in keine m Zusammenhan g mit der Fragestellun g seines Werkes steh t un d dahe r auch 
kein Ansatzpunk t ist, dessen Bedeutun g grundsätzlic h in Frag e zu stellen . Klimek s 
Arbeit ist eine glänzend e Analyse des Funktionieren s von „Burg " un d „Pětka " un d 
darübe r hinau s eine überau s detailreich e Politikgeschicht e der Erste n Republik , die 
ihresgleiche n sucht . 

Halle/Saal e M a r t i n S c h u l z e W e s s e l 

Mastný,  Vojtěch: Vzpomínky diplomata. Ze vzpomínek a dokumentů českoslo-
venského vyslance [Die Erinnerungen eines Diplomaten. Aus den Erinnerungen und 
Dokumenten eines tschechoslowakischen Gesandten]. Hrsg. von Eduard Kubů, 
Petr Luňák,  Otto Novák. 
Karolinum , Prah a 1997. 271 S. 

Vojtěch Mastný s Leben (1874-1954 ) spann t den Bogen von der Habsburge r 
Monarchi e über die Erst e bzw. Zweit e Tschechoslowakisch e Republi k un d die deut -
sche Besatzun g bis zur Ära des Kommunismus . Aufgrund seiner prominente n 
Positio n in der Prage r Diplomati e der Zwischenkriegszei t un d durc h seine lang-
jährige Tätigkei t an den Schaltstelle n der Wirtschaf t der ČSR war Mastn ý eine der 
Schlüsselfiguren des tschechoslowakische n wirtschaftliche n un d politische n Leben s 
in der ersten Hälft e des 20. Jahrhunderts . 

Di e im Übergan g von den vierziger zu den fünfziger Jahre n entstandenen , in 
der Nachlaßabteilun g des Prage r Nationalmuseum s im Manuskrip t aufbewahrte n 
un d nu n edierte n Erinnerunge n sind weniger Memoire n im gängigen Sinn als eine 
Rechtfertigungsschrift : De r Autor , nac h 1945 wegen „Germanophilie" , Kollabora -
tion un d „Vorteilsannahme " inhaftiert , setzt seinen uneigennützige n Patriotismu s 
gegen diese -  wohl auch politisc h motivierte n -  Vorwürfe. Di e Herausgeber , die 
renommierte n Zeithistorike r Kubů , Luňá k un d Novák , habe n den Text kundi g 
annotiert ; ihre ausführlich e Einleitun g gewichte t den Wert der Dokument e für die 
Forschun g un d ordne t sie in den Zeitzusammenhan g ein. 

Mastný , aus einer begüterte n tschechische n Unternehmerfamili e stammend , war 
ein umfassen d gebildete r Verwaltungsbeamte r alter Schul e un d ein in der Wolle 
gefärbter Konservative r -  dies weniger politisch-programmatisc h gemein t als im 
Sinn e eine r Lebenseinstellun g der Korrektheit , Seriosität , Loyalitä t un d des partei -
politisc h nich t gebundene n Patriotismus . Nac h brillan t absolviertem Studiu m der 
Recht e zunächs t im Verwaltungsdiens t der Monarchi e tätig, war Mastn ý nac h dem 
Umstur z von 1918 maßgeblic h an der Ausformun g der außenpolitische n Doktri n 
des neue n Staate s beteiligt ; zu den von Masary k un d Beneš hochgeschätzte n pro -
fessionellen Qualitäte n gehörte n seine stupende n Sprachkenntniss e un d sein inter -
nationale s Renomme e als Völkerrechtsexperte . Di e Tätigkei t als tschechoslowaki -
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scher Gesandter , zunächs t in Großbritannie n (1920-1925) , dan n in Italie n war 
Vorbereitun g für den letzte n un d wichtigsten Poste n als Gesandte r der ČSR in 
Berlin . Mastný , akkreditier t noc h in der Spätphas e von Weimar , wurde hier Zeuge 
der Machtergreifung . Di e meh r als 700 Bericht e aus Hitlerdeutschlan d protokollie -
ren die rasch abnehmend e Bedeutun g der konservative n Diplomate n der Weimare r 
Zeit , welche in den zwanziger Jahre n Träger der kühlen , aber korrekte n deutsch -
tschechoslowakische n Beziehunge n gewesen waren . De r Klimastur z nac h 1933 
manifestiert e sich etwa in der Verfolgung tschechoslowakischer , vor allem jüdischer , 
Staatsbürge r im Reich . Mastný s Einschätzun g des neue n Regime s un d seiner aggres-
siven Absichten war von Anfang an illusionslos, seine Warnunge n vor Hitle r ohn e 
Kompromiß . Tiefen Eindruc k macht e in Pra g das Memorandu m vom 28. Janua r 
1936 über Hitler s zukünftig e Pläne , das Mastn ý persönlic h Beneš überbrachte . 
Zu den Kernstücke n der Editio n zählen die minutiöse n Aufzeichnunge n über die 
Internationalisierun g der Sudetenfrag e un d über die Münchne r Konferenz , auf der 
Mastn ý als Beobachte r anwesen d war. Diese mit zahlreiche n Auszügen aus Mastný s 
zeitgenössische r diplomatische r Berichterstattun g bestückt e Hintergrundinfor -
matio n ergänz t sich mi t Benešs Notize n zu einem plastische n Bild der Katastroph e 
des Jahre s 1938. Instrukti v sind auch Mastný s Schilderunge n seiner persönliche n 
Kontakt e mit den sudetendeutsche n Politikern , vor allem mit Henlei n un d Neu -
wirth . 

„München " war auch Mastný s große persönlich e Krise; in der Folge schied er aus 
dem diplomatische n Diens t aus un d arbeitet e bis 1945 für die Živnostensk á banka . 
1942 wurde er dor t als Nachfolge r von Jarosla v Preiss Vorsitzende r des Ver-
waltungsrats . Scho n zuvor war er in eine größer e Anzah l von Aufsichtsräte n der 
Groß - un d Schlüsselunternehme n der Republi k kooptier t worden . Da ß ma n über 
den Wirtschaftsmanage r Mastn ý weniger erfähr t als über den Gesandten , ha t einen 
plausiblen Grund : D a der Auto r der „Erinnerungen " in erster Linie seine Be-
ziehunge n zu den deutsche n Besatzer n als ausschließlic h dienstlich e zu rechtfertige n 
sucht , geht es meh r um das, was nich t geschah als um das, was geschah . Ungeachte t 
dessen ist diese Editio n eine wertvolle Quell e zur tschechoslowakische n politische n 
un d Wirtschaftsgeschichte . 

Dresde n C h r i s t o p h B o y e r 

Míšk ová, Alena/Sustek,  Vojtěch: Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 
1939-1945.  Svazek  1. Deník Josefa Pfitznera. Úřední korespondence Josefa Pfitznera 
s Karlem Hermannem Frankem [Josef Pfitzner und Prag im Protektorat in den 
Jahren 1939-1945.  Band 1. Das Tagebuch Josef Pfitzners. Die amtliche Korrespon-
denz Josef Pfitzners mit Karl Hermann Frank]. 

Skriptorium , Archiv hlavního města Prahy , Prah a 2000, 654 S. (Document a Pragensia Mono -
graphiaVol. 11/1) . 

Am 6. Septembe r 1945 wurde Josef Pfitzne r in Pra g hingerichtet . De r Professo r 
für Osteuropäisch e Geschicht e an der Deutsche n Universitä t Pra g war als Stell-
vertrete r des Primator s zum Symbo l der verhaßte n deutsche n un d nationalsozialisti -
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sehen Herrschaf t in der Hauptstad t Pra g geworden . Vojtěch Šustek fragt in seiner 
Biographi e unte r dem Tite l „Di e nationalsozialistisch e Karrier e eines sudetendeut -
schen Historikers" , ob Pfitzne r den n wirklich todeswürdig e Verbreche n nachzuwei -
sen waren . De r Rezensen t ist geneigt, diese Frag e vorläufig zu verneinen , doc h 
könnt e der zweite Band , in dem Pfitzner s Monatsbericht e abgedruck t werden sol-
len, das Urtei l modifizieren . Zusamme n werden beide Bänd e nich t nu r die Politik , 
Hoffnunge n un d Befürchtunge n Pfitzner s dokumentieren , sonder n auch einen ge-
wichtigen Beitra g zur Geschicht e Prags unte r NS-Herrschaf t un d zur bisher kaum 
erforschte n Umsetzun g der deutsche n Besatzungspoliti k auf der Eben e der Ge -
meinde n mit ihre n alltägliche n Provokatione n darstellen . 

De r erste Band besteh t aus dre i Teilen , nämlic h der erwähnte n Biographi e (tsche -
chisch un d deutsch ) Pfitzner s mi t Anlagen, seinem Tagebuc h vom l .Ma i 1944 bis 
zum 28. April 1945 sowie seiner Korresponden z mit Kar l Herman n Frank , dem 
Staatssekretä r im Amt des Reichsprotektor s un d spätere n deutsche n Staatsministe r 
in Böhme n un d Mähren . Di e Dokument e werden in der Originalsprach e wieder-
gegeben, aber mit ausführliche n tschechische n Regesten versehen un d in vorbild-
licher Weise mi t Anmerkunge n erläutert . 

De r 1901 in Petersdor f bei Jägerndor f (Krnov ) geboren e Pfitzne r studiert e an der 
Deutsche n Universitä t Prag , wo er sich mi t 29 Jahre n habilitiert e un d kur z darau f 
zum Professo r berufen wurde . Er sprach fließend  Tschechisch , rezensiert e regel-
mäßi g die Werke seiner tschechische n Kollegen un d wurde von Persönlichkeite n wie 
Josef Peka ř un d Josef Susta als Vertrete r eine r deutsch-tschechische n Verständigun g 
eingeschätzt . Ums o überraschende r war, daß er nich t nu r der Sudetendeutsche n 
Parte i (SdP ) schon kur z nac h ihre m großen Wahlsieg im Jahr e 1935 beitrat , sonder n 
auch zwei Jahr e darau f Konra d Henlei n eine Monographi e unte r dem Tite l 
„Sudetendeutsch e Einheitsbewegung " widmete , die „de r lebendige n Politi k als taug-
liches Hilfsmittel , notfall s als Waffe dienen " sollte. Im April 1938 - kurz vor den 
Gemeinderatswahlen , die ihm einen Sitz im Prage r Stadtra t brachte n -  versucht e 
Pfitzne r zusamme n mit Emi l Franze l den neue n Vorsitzende n der deutsche n Sozial-
demokrate n zum Anschlu ß der Sozialdemokrate n an die SdP zu bewegen, was 
Wenzel Jaksch aber vor allem unte r Hinwei s auf dere n „totalitäre n Charakter " ab-
lehnte . 

Scho n einen Tag nac h der „Errichtun g des Protektorat s Böhme n un d Mähren " 
wurde Pfitzne r zum Stellvertrete r des Primator s ernannt . E r setzte sich das Ziel , 
den Vorran g der deutsche n Sprach e durchzusetze n un d den angeblich deutsche n 
Charakte r Prags nachzuweisen . Dagegen leisteten die tschechische n Beamte n unte r 
dem Primato r Otoka r Klapka hinhaltende n Widerstand . Desse n Verhaftun g war 
dan n jedoch nich t auf seine Konflikt e mi t Pfitzner , sonder n auf die erzwunge -
nen Aussagen von andere n Mitglieder n der tschechische n Widerstandsbewegun g 
zurückzuführen . Auch Klapka s Nachfolge r Alois Říh a setzte den Widerstan d gegen 
Pfitzner s „Eindeutschungspolitik " fort . 

Von Reinhar d Heydrich s Ernennun g zum „stellvertretende n Reichsprotektor " im 
Septembe r 1941 erhofft e sich Pfitzne r eine Stärkun g seiner eigenen Position , doc h 
wurde n seine Erwartunge n enttäuscht : Heydric h un d Fran k versuchten , Pfitzne r auf 
eine Professu r in Königsber g ode r Berlin bzw. nac h Riga abzuschieben , scheiterte n 
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jedoch am Widerstan d der dortige n Fakultäte n bzw. an Alfred Rosenberg . Šustek 
belegt seine Annahme , daß Heydric h in Pfitzne r einen Anhänge r des „Kamerad -
schaftsbunds " gesehen habe , mi t der Kriti k hohe r SS-Funktionär e an Pfitzner s 
Aussagen zur Eigenständigkei t des sudetendeutsche n Volkstumskampfes . Di e Be-
mühungen , Pfitzne r aus dem „Protektorat " zu entfernen , passen zur Kampagn e 
gegen führend e Mitgliede r des Kameradschaftsbunds , die Heydric h als Che f des 
Reichssicherheitshauptamt s auch im „Reichsga u Sudetenland " führte . Heydrich s 
Tod im Jun i 1942 stärkt e deshalb Pfitzner s wie übrigen s auch Konra d Henlein s 
Stellung . Pläne , Rudol f Jun g zum Primato r zu ernennen , scheiterte n 1943 am 
Widerstan d Franks . Nac h Susteks Einschätzun g gab sich Pfitzne r in den letzte n 
Kriegsjahre n bescheidene r als zuvor un d widmet e sich tatsächlic h der Verwaltun g 
der Stadt . 

Da s von Alena Misková ediert e Tagebuc h zeigt Pfitzne r als deutschen , vor allem 
aber sudetendeutsche n Nationalisten , der sich wiederhol t kritisch gegenüber den 
Reichsdeutsche n äußerte . Zwar lobte er mehrfac h den Kampfgeis t von Offizieren 
der Waffen-SS , doc h fehlen rassistische Bemerkunge n im Tagebuc h fast völlig. 
Einma l notiert e Pfitzner , daß die sogenannte n „Rücksiedler " im „Warthegau " nu n 
der „Rachsuch t von Juden , Pole n un d Bolschewike n ausgesetzt " seien (S. 233). De r 
Professo r für Osteuropäisch e Geschicht e urteilt e rech t positiv über die Polen , vor 
allem über ihre Widerstandsbewegung , un d über die Russen , so im Zusammenhan g 
mit der Vlasov-Bewegung. Ein e besonder e Abneigun g gegenüber den Tscheche n 
offenbar t sein Tagebuc h ebenfalls nich t -  kein Wort etwa über eine „rassisch e 
Bestandsaufnahme " ode r eine eventuell e Teilaussiedlun g der Tscheche n nac h dem 
Kriege, wie sie Fran k un d Heydric h planten . Gegenübe r den deutsche n Flüchtlinge n 
aus dem Oste n verhalt e sich die tschechisch e Bevölkerun g „äußers t hilfsbereit un d 
zuvorkommend" , notiert e Pfitzne r im Mär z 1945. Di e Tscheche n „erwerbe n dami t 
ganz bestimmt e Anwartschaf t un d unser e Dankbarkeit , die wir nich t so ohn e weite-
res beiseite schiebe n können " (S. 248). 

In der amtliche n Korresponden z Pfitzner s mi t Fran k ging es vor allem um 
die Zweisprachigkei t der Amtsführun g der städtische n Behörden , die Verankerun g 
Deutsche r in der Stadtverwaltung , die Umbenennun g von Straßen , die Entfernun g 
von Denkmäler n mit tschechisch-nationale r Bedeutun g un d die Zuweisun g reprä -
sentative r Wohnunge n an deutsch e Zivilisten un d Militärs . Pfitzner s Angaben un d 
Beschwerde n über das Verhalte n von Klapka , Říh a un d ihre n tschechische n Mit -
arbeiter n spiegeln deutliche r noc h als die Fachliteratu r zur Protektoratsregierun g 
den hinhaltende n Widerstan d der tschechische n Verwaltun g gegen die „Ein -
deutschungspolitik " . 

Di e Herausgebe r habe n mi t Sorgfalt un d mi t sicherlic h großem Zeitaufwan d die 
Lebensdate n un d Funktione n der erwähnte n Persone n herausgesucht , auch aus dem 
Prage r Melderegister . Dadurc h werden das Personenregiste r un d die Anmerkunge n 
zu einem nützliche n kleine n Nachschlagewerk . Fehle r habe n sich dagegen bei den 
Angaben zu Persone n eingeschlichen , die nich t im „Protektorat " lebten ode r täti g 
waren (S. 18, S. 217, S. 568 f.). Offensichtlic h ha t kein Lekto r ode r Kollege mi t deut -
scher Muttersprach e die Texte durchgesehen , weshalb der Leser rech t häufig über 
falsche bzw. nich t korrigiert e Abschriften stolpert . 
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Für einen Höhepunkt der von Misková und Šustek vorgelegten Dokumentation 
halte ich Pfitzners ausführliche Tagebuch-Aufzeichnung über sein Gespräch mit 
Gerhart Hauptmann am 11.Juli 1944 (S. 144-153), in dem sich der Dichter als Be-
wunderer Prags, Tomáš G. Masaryks und der russischen Literatur zeigt, seine Ver-
achtung für Alfred Rosenberg ausspricht und über die Vorstellung lästert, daß es so 
etwas wie deutsche im Gegensatz zu tschechischer Musik gebe, wobei ihm Pfitzner 
jedesmal widerspricht. Wie es scheint, hat dieser nicht bemerkt, wie enttäuscht 
Hauptmann von der Grundeinstellung gewesen ist, mit der Professor Pfitzner an 
„die gewaltigen Aufgaben" heranging, „die er hinter meiner [Pfitzners] Verwal-
tungstätigkeit Prags vermutet". 

Düsseldorf D e t l e f B r a n d e s 

Roth, Karl Heinz: Heydrichs Professor. Historiographie des »Volkstums« und der 
Massenvernichtung: Der Fall Hans Joachim Beyer. In: Geschichtsschreibung als 
Legitimationswissenschaft 1918-1945. Hrsg. von Peter Schattier. S. 262-342. 

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, Taschenbuch Wissenschaft; 1333. 

Karl Heinz Roths Studie zu Joachim Beyer - „Heydrichs Professor" - wurde auf 
dem Deutschen Historikertag von 1996 vorgestellt. In dem von Peter Schöttler her-
ausgegebenen Band bildet er nun den umfangreichsten Beitrag zum Thema „Ge-
schichtsschreibung als Legitimationswissenschaft". Er betrifft im besonderen die 
Deutsche Universität in Prag, die bekanntlich seit 1939 neben der neuen Reichs-
universität Posen und bald auch der neuen Reichsuniversität Straßburg einen 
eigenen Auftrag im Rahmen der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik erhielt. 
Dieser Auftrag setzte eine kleine Gruppe innerhalb des Lehrkörpers in den Stand, 
gegen die mehr oder minder dem Nationalsozialismus zugeneigten Professoren alten 
Schlages mit der Neugründung eines Forschungsinstituts für Volkstumsforschung 
eine ideologische Schule zu errichten, die der These vom „wertvollen" und vom 
„unwerten" Volkstum zugedacht war. Dieses Thema war bereits in den zwanziger 
Jahren allgemein in der deutschen Ostforschung angedacht worden und fand nun 
einige entschlossene Vertreter. Besonders hatte sich Reinhard Heydrich dieser Auf-
gabe zugewandt und die Weichen gestellt. Das Institut versprach, dem speziellen 
Weg der SS in der Ostpolitik Rechnung zu tragen - mit Radikalisierung und wissen-
schaftlicher Verbrämung. Heydrich hatte als stellvertretender Reichsprotektor auch 
den rechten Mann für diese Aufgabe ausgesucht: Hans Joachim Beyer. 

Der Hamburger, Jahrgang 1908, im Jahr 1931 promoviert, 1939 in München habi-
litiert, erwies sich als ungewöhnlich aktiver und fanatischer Verfechter seiner Thesen 
von „Umvolkung und Entvolkung", wie er sie aus dem Umfeld der deutschen Volks-
tumsforschung der Zwischenkriegszeit entwickelt hatte und für die Planung deut-
scher Ostpolitik beim Reichssicherheitshauptamt der SS vorlegte. 

In Roths Darstellung begegnen wir bekannten Namen. Allerdings weiß der Autor 
zu differenzieren. Das ist vielleicht nicht die erste Aufgabe zur Erschließung des 
Themas, aber es ist unerläßlich, allein um die Strukturen der deutschen Ostpolitik 
zu beleuchten und die Pläne Beyers zu kennzeichnen, der das 1943 nach Heydrich 
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benannt e Institu t mit gutem Grif f für die Erweiterungsmöglichkeite n des The -
mas auf ein Dutzen d Hilfswissenschafte n zu eine m imme r größere n Funktions -
mechanismu s auszubaue n wußte , wohlfinanzier t bis zum Mär z 1945. Teile der 
Institutspublikatione n sind erhalten , Rot h stellt sie vor. Ander e sind verlorengegan -
gen, vor allem auch geheim e Denkschrifte n ode r Vorträge vor unterschiedliche m 
Publikum . Da s ganze verzweigte Wurzelwerk der „Volksgruppenpolitik " un d der 
aus ihr entwickelte n „Rassenlehre " schein t auf. Beyer nah m auch an einem ersten 
praktische n Erprobungsgan g teil. Er war beim Massake r an Polen , Ukrainer n un d 
Jude n in Lember g im Somme r 1941 im Stab des SS-Einsatzkommandos . Seine dar -
auffolgende Arbeit in Prag, an der sich durchau s nich t alle in Frag e kommende n 
deutsche n Professore n beteiligten un d die der aus Deutschlan d geholt e Professo r 
Klausin g späte r vergeblich zu konterkariere n suchte , führt e er in Lehre , Forschun g 
un d Forschungsdirigismu s bis in den Mär z 1945 fort . Da s alles ist bis in Einzelheite n 
auf der Grundlag e von Prage r un d Berline r Akten dargelegt . Ein e Veröffentlichun g 
von Mirosla v Kárn ý ist gelegentlich zitiert , aber noc h nicht s von Alena Misková . 

Es gelang Han s Joachi m Beyer, bei Kriegsend e aus Pra g zu fliehen . Di e 
Hamburge r lutherisch e Kirch e half ihm zu eine m neue n Berufsanfang , die 
Pädagogisch e Akademi e in Flensbur g ließ ihn von neue m vor Studente n dozieren . Er 
starb 1971 un d ma n kan n nu r hoffen , daß er heut e mit der Hilfe von Flensburge r 
Akten un d Publikatione n als ein Studienexempe l für die verfehlte Nachkriegs -
auseinandersetzun g mit der deutsche n Volkstumsforschun g noc h zum Nutze n 
figuriert . Wir unsererseit s erinner n un s an den ode r jenen Name n aus Beyers 
Mitarbeiterstab , der nac h dem Krieg wiederu m sein Forschungspotentia l den noc h 
imme r so benannte n „Volksgruppen " andiente . Besonder s sollte ma n aber auch an 
diejenigen denken , die der Verlockun g un d Drohun g eines mächtige n Instituts -
direktor s seinerzei t nich t erlagen . 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

Radvanovský,  Zdeněk: Konec česko-německého soužití v ústecké oblasti 1945-
1948 [Das Ende des tschechisch-deutschen Zusammenlebens im Aussiger Gebiet 
1945-1948] 

UJEP , Úst í nad Labem 1997. 204 S. (Acta Universitati s Purkynianae , Studia Historic a 25). 

Tschechisch e Historike r habe n seit der „Samtene n Revolution " intensi v zur Ver-
treibun g geforscht . Weniger ist derzei t noc h bekann t über die Geschicht e der 
Neubesiedlun g des Raums , aus dem zwischen dem Ma i 1945 un d dem Dezembe r 
1947 die sudetendeutsch e Bevölkerun g ausgewiesen wurde . Di e vorliegend e Arbeit 
Zdeně k Radvanovský s -  er lehr t Zeitgeschicht e an der Universitä t Úst í -  trägt viel 
dazu bei, diese Lück e zu füllen. 

De r Auto r zeichne t zunächs t die Han d in Han d mit dem Vertreibungsgedanke n 
entstehend e Neusiedlungskonzeptio n nach , welche End e 1943 durc h die Einigun g 
der Exilregierun g in Londo n mit der Moskaue r KPTsch-Spitz e Gestal t annahm . Di e 
Frage , wie der Verlust des deutsche n Viertels der Bevölkerun g auszugleiche n sei, 
sollte zum eine n durc h die Zurückhaltun g unabkömmliche r Arbeitskräft e -
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Manager und Spezialisten - und eine Arbeitspflicht für Deutsche in wenig attrak-
tiven Bereichen der Wirtschaft gelöst werden. Von zentraler Bedeutung war zum 
anderen der Plan, die Vertreibungsverluste durch Zuwanderer zu ersetzen. Schon im 
Frühjahr 1945 verhandelten die Parteien der Nationalen Front über konkrete 
Besiedlungsmaßnahmen; das Kaschauer Programm sah die Enteignung der Deut-
schen - abhängig von ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten politischen Kategorien -
vor. 

Radvanovský zeigt im Detail, wie ab Juni 1945 auf der Grundlage der Präsi-
dialdekrete die „Nationalisierung" in Industrie und Landwirtschaft und die Ein-
setzung von Treuhändern in Angriff genommen wurden. Mit der „Zentralen Kom-
mission für die innere Besiedlung" und einer speziellen Enteignungskommission der 
KPTsch war bald auch die organisatorische Infrastruktur hierfür geschaffen. Bis 
zum Oktober 1945 verliefen Vertreibung und Enteignungen vielfach „wild": auf 
Veranlassung der örtlichen Nationalausschüsse, der Revolutionsgarden und anderer 
militärischer Formationen. Vorrangige Aufgaben der regionalen Ämter für Be-
siedlung waren deshalb die präzise und vollständige Erfassung des konfiszierten 
deutschen Eigentums und die Bearbeitung der Anträge tschechischer Siedler auf 
Übergabe bestimmter Objekte. Ungeplant und chaotisch war unmittelbar nach dem 
Ende des Krieges auch der Zustrom von Neusiedlern; erst ab Ende Juli nahmen die 
Behörden schrittweise die Zuwanderung in die Hand. Da viel deutscher Wohnraum 
von tschechoslowakischem Militär sequestriert worden war, wurde der Zuzug 
vorerst durch das ungelöste Problem der Unterbringung begrenzt. Erst der orga-
nisierte Massentransfer der Sudetendeutschen nach Deutschland, der nach den 
Verhandlungen der amerikanischen Militärregierung mit tschechoslowakischen 
Regierungsstellen im Januar 1946 begann, löste das akute Wohnungsproblem und 
öffnete die Schleusen für weiteren Zustrom aus dem Landesinneren. 

Radvanovskýs detaillierte statistische Analyse der tschechischen Zu- und der 
deutschen Abwanderung bis zum Ende des Jahres 1945 zeigt, daß per Saldo durch 
die demographische Umschichtung bereits markante Lücken in das Arbeitskräfte-
potential der hochindustrialisierten Wirtschaft der Region gerissen worden waren. 
Im Bestreben, diese Lücken möglichst schnell durch eine zentral geleitete Siedlungs-
politik zu füllen, erarbeitete das Amt für Besiedlung einen Gesamtplan zur Neu-
besiedlung der böhmischen Grenzgebiete, der Anfang 1946 von der tschechoslo-
wakischen Regierung angenommen wurde. Im Laufe des Jahres, als die von der 
Massenaustreibung verursachten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsprobleme immer 
offenkundiger und drängender wurden, konkretisierte sich dieses Konzept. Die 
Hoffnung jedoch, Zuwanderer würden bald für eine Entspannung sorgen, war 
durchwegs gedämpft. Da von Anfang an klar war, daß Neusiedlung die Lücken 
nicht ganz auffüllen konnte, waren als Zielwert 75 Prozent des Status quo ante der 
Bevölkerung angepeilt. Mitte 1947, nach dem weitgehenden Abschluß von Ver-
treibung und Zuwanderung, verzeichnete die Region, gemessen am Stand von 1930, 
eine Bevölkerungsabnahme von fast einem Drittel; die Deutschen waren nur mehr 
eine unbeträchtliche Minderheit. 

Die Probleme der Demographie wurden durch den brachialen Eingriff in die 
Eigentums- und Vermögensrechte, den Zusammenbruch der Organisations- und 
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Leitungsstrukturen in vielen industriellen Betrieben, vor allem aber durch den 
Verlust von Know-how (technische Dokumentationen, Produktionsgeheimnisse) 
verschärft. Der Autor kann die These bestätigen, daß in die Grenzgebiete vor allem 
junge Leute strömten, denen sich dort die Chance zur Existenz- und Familien-
gründung bot. Die Zuwanderung resultierte andererseits aber auch in einer, gelinde 
gesagt, „bunten" Zusammensetzung der Bevölkerung, in der dubiose Existenzen, ja 
„asoziale Elemente" nicht fehlten. Hoch war die Fluktuation; viele Neusiedler kehr-
ten, in ihren hochfliegenden Erwartungen enttäuscht, bald an ihre angestammten 
Wohnorte zurück. Die Bildung einer neuen regionalen Gesellschaft durch Ein-
ebnung herkunftsbedingter sozialer und wirtschaftlicher Unterschiede erwies sich 
als ein langwieriges und mühsames Unterfangen. 

Radvanovskýs Monographie behandelt am Beispiel eines lokalen Mikrokosmos, 
in der Zusammenschau von Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, einen 
Themenkomplex von fundamentaler Bedeutung für die Konstituierung der tsche-
choslowakischen Ökonomie und Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Von 
dieser Studie aus böte sich der Brückenschlag zur politischen Geschichte an: inwie-
weit leisteten die in der „Pioniergesellschaft" vermutlich überdurchschnittlich stark 
ausgebildeten kommunistischen Loyalitäten der Diktaturdurchsetzung Vorschub? 
Inwieweit war die chaotisch zusammengewürfelte Nachkriegsgesellschaft ohne 
stabile intermediäre Strukturen für die Durchdringung durch den Kommunismus 
anfällig? 

Dresden C h r i s t o p h B o y e r 

Bayerns vierter Stamm. Die Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen 
nach 1945. Hrsg. v. Rudolf Endres. 

Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1998, 264 S. (Bayreuther Historische Kolloquien 12). 

Vom vielzitierten „Wunder der Integration" ist hier die Rede. In seiner Einleitung 
stellt der Herausgeber damit einen seit den fünfziger Jahren in der Bundesrepublik 
geläufigen Topos einer weitgehend konfliktfreien und gelungenen Eingliederung der 
Vertriebenen in Bayern als maßgeblich heraus. Dieser Topos verleitet jedoch dazu, 
bei aller notwendigen Differenzierung in Einzelfällen, im nachhinein eine Leistungs-
schau der handelnden Akteure in den Vordergrund zu stellen. 

Die Integrationsforschung in der Bundesrepublik hat in den letzten Jahren eine 
erfreuliche Entwicklung genommen: Inspiriert durch sozialwissenschaftliche 
Methoden und Forschungsansätze ist ein interdisziplinärer Diskurs entstanden, der 
nach und nach die Bedeutung des wechselseitigen Integrationsprozesses zwischen 
Zuwanderern und Einheimischen in der frühen Bundesrepublik und der DDR 
erkennt, beschreibt und erklärt. Über die für Bayern relevanten Ergebnisse berichtet 
der vorliegende Tagungsband eines Kolloquiums, das 1997 in Bayreuth stattfand. 

Dem gegenwärtigen Forschungsstand entsprechend, beanspruchen Unter-
suchungsobjekte der frühen Nachkriegszeit mehr als die Hälfte der Publikation, 
während in den weiteren Artikeln versucht wird, chronologisch einen Bogen von der 
frühen Nachkriegszeit bis in die Gegenwart zu schlagen. Inhaltlich lassen sich drei 



Neue Literatur 231 

Themenkreise ausmachen: die mit der Ankunft und Unterbringung verbundenen 
staatlichen und auch kirchlichen Notmaßnahmen, zum zweiten die darüber hinaus-
gehende praktische Politikgestaltung von und für Vertriebene sowie die wirtschaft-
lichen und sozialen Aspekte der Integration der Neubürger. 

Klaus Dieter Wolff gelingt es in seinem Beitrag zur bayerischen Flüchtlings-
verwaltung in der Nachkriegszeit, ihre verschiedenen Phasen mit all ihren genuinen 
verwaltungstechnischen Problemen zu erhellen, ohne deren „bleibende Verdienste 
bei der Aufnahme und Integration der rund zwei Millionen Heimatvertriebenen" 
(S. 6) zu mißachten. Auffällig ist bei dem Bemühen um eine detaillierte Schilderung 
der Effizienz, der Organisation und der Personalstruktur, daß der Anteil der Ver-
triebenen an der Verwaltung nicht thematisiert wird. 

Als „ein Stück Alltagsgeschichte", das die „Statistiken und Prozentsätze ergänzen 
und illustrieren soll" (S. 22), versteht Thomas Viewegh seinen Aufsatz zum Flücht-
lingslager Plassenburg in Kulmbach. Auf der Grundlage umfangreichen Archiv-
materials entsteht hier ein konkretes Bild des vielfältig problembeladenen Lager-
lebens. Jedoch fragt der Autor nicht ausreichend nach Hintergründen, der 
Einordnung und dem zeitgenössischen Kontext. Vielleicht zu Recht. Denn eine 
vergleichende Studie hätte an dem sensiblen Punkt der Lagergeschichte in diesem 
Jahrhundert wohl den Makel, relativieren zu wollen. 

Mit den kirchengeschichtlichen Beiträgen von Mona Langen zum evangeli-
schen und von Robert Simon zum katholischen Wohnungsbau in Bayern wird der 
erste Themenkreis geschlossen. Über christliche Motivationen und innerkirchliche 
Strukturen der in ihrer Bedeutung für die Aufnahme der Neubürger wichtigen 
Wohnungsbauprogramme geben beide Autoren detailfreudig Auskunft. Ob es sich 
allerdings, wie Simon behauptet, um einen erfolgreichen „kirchlichen Beitrag zur 
Abwehr des Radikalismus von links und rechts" (S. 94) handelte, sei in Frage gestellt. 
Der immer wieder zitierte drohende Radikalismus der enttäuschten Vertriebenen 
entpuppt sich nämlich trotz aller existenten Probleme beim Integrationsprozeß zwi-
schen Einheimischen und Neubürgern als geschickt inszeniertes Drohpotential von 
Vertriebenenpolitikern. 

Mit dem „Leben und Wirken zweier oberfränkischer Nachkriegspolitiker" 
beschäftigt sich dann auch Peter Zeitler in seinem Beitrag, der den zweiten Themen-
kreis: „Politik von und für Flüchtlinge", einleitet. Zeitler verweist zurecht auf das 
Defizit in bezug auf die Erforschung der politischen Interessenvertretung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in den fünfziger Jahren. Sein Versuch, anhand der 
Biographien von BHE (GB-BHE)-Politikern, des Sudetendeutschen Hans Tichi und 
des Schlesiers Erich Simmel, dieses Manko zu beheben, scheitert jedoch. Neben 
zahlreichen wichtigen und teils neuen Informationen zur Interessenvertretung der 
Vertriebenen zeugen nämlich Vokabular und Argumentation seines Aufsatzes von 
einer insgesamt unkritischen Nähe zu den untersuchten Personen. 

Dagegen gelingt es Bernhard Piegsa in seinem spannenden Artikel zur katholi-
schen sudetendeutschen Ackermann-Gemeinde, den schmalen Grat ihrer heimat-
bezogenen Politik auszuleuchten, die sich sowohl innersudetendeutscher Kritik als 
auch externen Revanchismusvorwürfen ausgesetzt sah. Dieser Beitrag zur ersten 
landsmannschaftlichen Organisation der Sudetendeutschen beschäftigt sich mit der 
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ganzen organisatorischen Spannbreite der Gesinnungsgemeinschaft, ist hervor-
ragend belegt und bemüht sich stets um ein ausgewogenes und kritisches Urteil. 
Nicht ohne die fragwürdige Nähe zur politischen Ideologie der Landsmannschaft 
besonders in der Nachkriegszeit zu verschweigen, sieht der Autor die Ackermann-
Gemeinde als Gemeinschaft, die sich im Verlauf der mehr als fünfzig Jahre ihres 
Bestehens nie vollständig von der national geprägten Rhetorik der Sudetendeutschen 
Landsmannschaft hat vereinnahmen lassen. 

Während Hartmut Koschyk als Experte für Vertriebenenfragen der CDU/CSU-
Fraktion des Bundestages lediglich die Brückenfunktion der Heimatvertriebenen für 
das Verhältnis Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarn betont, geht es im drit-
ten Themenkreis, der den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integrationsprozeß 
zwischen Zuwanderern und Einheimischen behandelt, um Substantielles, auch wenn 
die entsprechenden Aufsätze schon an anderer Stelle Verbreitung gefunden haben. 
Johann Handl geht der Frage nach, ob die schnelle Integration der Vertriebenen ein 
Mythos ist. In seiner auf Bayern bezogenen Analyse bestätigt er grundsätzlich die 
These, daß die Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen selektiv erfolgte 
und sich die Deprivierung der Zugewanderten erst in der weiteren Generationen-
folge abschwächte. Zurecht betont er allerdings die positiven Ergebnisse beim Ein-
gliederungsprozeß, die sich u.a. auch im Strukturwandel Bayerns bis heute sichtbar 
zeigen. 

Anhand von lebensgeschichtlichen Erzählungen von Heimatvertriebenen unter-
sucht Michael Engelhardt in seinem Aufsatz über die Bewältigung von Flucht und 
Vertreibung, ob und wie der historisch-biographische Bruch im Zusammenhang von 
Lebens- und Gesellschaftsgeschichte von den Betroffenen verarbeitet werden konn-
te. Engelhardt betont dabei immer wieder die Verschiedenartigkeit der Problem-
bewältigung für die Einzelnen. 

Was bleibt? Als der „vierte Stamm Bayerns" gelten seit 1956 ohne Zweifel die 
Sudetendeutschen. Doch bis auf den Artikel von Bernhard Piegsa wird in kei-
nem Aufsatz auf die spezifischen Charakteristika dieser für Bayern bedeutsamsten 
Vertriebenengruppe eingegangen: Insofern hat der Band sein im Titel formuliertes 
Thema verfehlt. Oder sind gar nicht allein die Sudetendeutschen, sondern alle 
Heimatvertriebenen in Bayern deren vierter Stamm? Das würde die aus dem Reich 
der Mythen und Legenden abgeleitete Einordnung der Sudetendeutschen unter die 
Stämme Bayerns klar und deutlich als Phänomen politisch inspirierter und prakti-
zierter kollektiver Identitätsbildung aufdecken, die kritisch hinterfragt werden muß. 

Daß es sich bei dem Tagungsband um einen Beitrag zu dieser kritischen Auf-
arbeitung handelt, steht trotz der Einzelkritik und trotz der auf dem Titelcover ab-
gebildeten Fotografien, die den eingangs beschriebenen Mythos einer in der Rück-
schau vorbehaltlos gelungenen und schnellen Integration bekräftigen, außer Frage. 

München K. E r i k F r a n z e n 
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Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nach-
kriegsgesellschaften (1944/45-1989). Hrsg. v. Gerd Bender und Ulrich Falk. 
In drei Bänden: Ius Commune Sonderhefte. Bd. 1: Enteignung, Bd. 2: Justizpolitik, 
Bd. 3: Sozialistische Gesetzlichkeit. 

Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1999. 317 S., 506 S. und 395 S. (Studien zur 
Europäischen Rechtsgeschichte 113/114/115). 

Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989). Ein-
führung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Bd. 4: Tschechoslo-
wakei. Hrsg. von Heinz Mohnhaupt und Hans-Andreas Schönfeldt. Ius 
Commune Sonderhefte. 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1998, 879 S. (Studien zur Europäischen Rechts-
geschichte 107). 

Erst jetzt begriff ich, daß die Unfreiheit dem Menschen nicht dadurch Schaden zufügt, daß 
sie ihm den Weg zum Wissen verschließt, seine Ausdrucksfähigkeit und Beweglichkeit ein-
schränkt, sondern daß sie seine Aufmerksamkeit beansprucht und ihn dadurch versklavt. Mir 
wurde bewußt, wieviel Energie ich noch vor kurzem damit verloren hatte, in vielen kompli-
zierten Andeutungen das auszudrücken, was in diesem Teil der Welt gar nicht erwähnt wurde, 
weil es selbstverständlich war. Und wieviel Kraft hatte ich verschwendet, um auch den ge-
wöhnlichsten Gedanken durch die entsprechende Autorität zu stützen. Wieviel Zeit hatte ich 
allein dadurch verloren, daß ich Banalitäten studieren und nachplappern mußte [...] Und 
gerade in dem verzweifelten Bemühen, zwischen allen Hindernissen hindurch zu lavieren, in 
der Öffentlichkeit wenigstens einen einzigen eigenen Satz zu äußern, dessen Worte auch noch 
ihren Sinn verloren, hatte ich letztlich mich selbst verloren. 

Soweit Ivan Klimas Romanfigur Adam Kindl, der „Richter in eigener Sache", in 
seiner aufrichtigen und schmerzlichen Auseinandersetzung mit seiner individuellen 
Verantwortung als Strafrichter in der Tschechoslowakei nach der Niederschlagung 
des „Prager Frühlings". Die Selbstreflektion über die Auswirkungen der Totalität, 
die Kindl hier bereits hinter sich hat, ist in der tschechischen und slowakischen 
Rechtsgeschichtsschreibung noch längst nicht abgeschlossen. Einen Einblick in die 
Schwierigkeiten der Selbstverortung einer sich reorganisierenden Disziplin bieten 
die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Normdurchsetzung in osteuropäischen 
Nachkriegsgesellschaften". 

Beginnen sollte man die Lektüre mit Heinz Mohnhaupts Resümee „Europäische 
Rechtsgeschichte als Zeitgeschichte: Norm und sozialistische Gesetzlichkeit als 
Forschungsgegenstand." (Bd. 3, S. 197-228), das die Intentionen, Arbeitserfahrun-
gen und den politischen Forschungskontext dieser ersten ostmitteleuropäischen 
rechtshistorischen Kooperation reflektiert. Dieser Einstieg bietet sich an, da sich 
gerade die Texte der tschechischen und slowakischen Autoren als „Indikatoren 
politischer Situationen und Befindlichkeiten" (S. 228) in ihrem Ringen um „Legiti-
mationskräfte für die politische Gegenwart" (S. 209) präsentieren. So trägt schon die 
Gliederung der Dokumentation zur Tschechoslowakei nach Beiträgen aus dem heu-
tigen Tschechien und der Slowakei den daraus resultierenden Abstimmungs-
schwierigkeiten Rechnung. 

1 Ivan Klima: Richter in eigener Sache. Wien 1997, 523 f. 
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Das vom Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt 
am Main von Dieter Simon initiierte Pilotprojekt leistet mit der Herausgabe von 
Materialienbänden zur Rechtsentwicklung in Polen, Ungarn, der SBZ/DDR und der 
Tschechoslowkei, sowie drei themenbezogenen Sammelbänden einen wesentlichen 
Beitrag zur Grundlagenforschung über eine terra incognita innerhalb der zeit-
historischen Ostmitteleuropaforschung. Dabei greift es Fragestellungen nach der 
Vergleichbarkeit, der Aufgabe und Funktion von Recht für totalitäre Staats- und 
Gesellschaftsgestaltungen auf, die durch die Transformationsprozesse der ostmittel-
europäischen Gesellschaften nach 1989 und ihren aktuellen Anforderungen an die 
(Um-)Gestaltungskraft des Rechts evoziert sind. Im Zentrum der analytischen 
Konzeption steht ein interdisziplinär angelegter Normenbegriff, der erstens Norm 
und Normativität, zweitens Normanwender und Normdurchsetzungsinstitutionen 
sowie drittens die Normadressaten und deren Normakzeptanz umfaßt. Indem die 
Herausgeber der Themenbände Bender und Falk das von Rainer M. Lepsius formu-
lierte Paradigma der „Unterinstitutionalisierung zweier wesentlicher Rationalitäts-
kriterien" - der „wirtschaftlichen Effizienz" und der „rechtlichen Zulässigkeit" - in 
sozialistischen Gesellschaften kritisch aufgreifen, machen sie plausibel, daß „die 
Normdurchsetzung nicht gerade eine Nebenfrage im Gesamtsyndrom des sozie-
talen Scheiterns des strukturverarmten realen Sozialismus bildet". (Bd. 1, S. VIII). In 
der „Frage nach dem Verschwinden der rechtlichen Kommunikation aus der 
Gesellschaft", in der Annahme einer „Führungsrolle, die das Recht beim großen 
Exodus anderer Teilsysteme aus der politisch vereinnahmten Gesellschaft übernom-
men haben mag" (S. XII f.), wird ihr Bestreben ersichtlich, über die von ihnen ver-
sammelten Beiträge hinaus zu einer differenzierten Beurteilung der sozialistischen 
Rechtsgestaltung zu gelangen. Dabei wehren sie sich gegen die vereinfachende Vor-
stellung, daß Normen nur als Fassade gedient und die je aktuelle politisch moti-
vierte Machtdurchsetzung überwogen habe. 

Der Wert der Bände für die Ostmitteleuropaforschung und insbesondere auch 
für eine komparativ angelegte Geschichte der böhmischen Länder - in der Frage-
stellungen der juristischen Zeitgeschichte ein marginales Dasein fristen - geht deut-
lich über die engeren Anliegen der Rechtsgeschichte hinaus. Hervorzuheben sind 
zunächst die Berichte zur Archivexploration und die kommentierten Auswahl-
bibliographien zur Entwicklung diverser Teilsegmente des Rechtswesens in der 
Tschechoslowakei. Weiter bieten die Darstellungen zur Entwicklung der Rechts-
wissenschaft, der Verfassungs- und Gesetzgebung eine Fülle von Detailinforma-
tionen über die wesentlichen Gesetzesgrundlagen und ihre Entstehungskontexte. 
Auch die institutionelle Entwicklung und die Situation in Schlüsselbereichen der 
Rechtswissenschaft bleiben nicht ausgeklammert. Karolina Adamová gibt einen 
Überblick über die Auswirkungen der politischen Umbrüche auf die Institutionen, 
an denen Recht gelehrt wurde und geht auf die unterschiedlichen Entwicklungen 
einzelner Rechtsdisziplinen ein. Sie erinnert daran, daß die bereits in der unmittel-
baren Nachkriegszeit angelegten Kontroversen innerhalb der Zunft hinsichtlich 
der schrittweise vorgegebenen Rechtspolitik und -praxis sowie die ideologische 
Umgestaltung der allgemeinen Rechtstheorie seit 1948 Teile der tschechoslowaki-
schen Rechtswissenschaftler längerfristig nicht nur zu Kompromissen bewog, son-



Neue Literatur 235 

de m sie vor die Alternativ e stellte, ihre Arbeiten im Exil ode r als Samizda t zu ver-
breiten . 

U m die auch nac h 50 Jahre n noc h umstrittene n - in der Bundesrepubli k als 
„Beneš-Dekrete " diffamierte n -  Dekret e des Präsidente n der Republik , geht es in 
mehrere n Beiträgen . Di e Autore n werten die Dekret e als Folge der nationalsozialis -
tische n Okkupationsverbrechen , die als eine der Voraussetzunge n für die Gestaltun g 
der Rechtsordnun g nac h 1944 behandel t werden . Ein e aufrichtig e Diskussio n ist 
Václav Pavlíček zu wünschen , der sie in ihre n Entstehungszusammenhan g der legis-
lativen Tätigkei t der tschechoslowakische n Exilregierun g währen d des Zweite n 
Weltkrieges einordnet , als diese um die international e Anerkennun g der staatsrecht -
lichen Kontinuitä t rang. Seine Argumentatio n zielt darauf , daß ihre Revision nich t 
nu r auf eine Revision der Ergebnisse des Zweite n Weltkrieges hinauslaufe , sonder n 
auch die international e Ordnung , die aus den Versailler Verträgen hervorgegange n 
war, in Frag e stelle, da die Dekret e durchau s auf den Norme n der ersten Verfassung 
der Tschechoslowake i von 1920 basierten . 

Di e Rechtswirklichkei t der dekretale n Strafbestimmunge n zwischen 1945 un d 
1948 behandel t Ladislav Souku p am Beispiel des Prage r Nationalgerichtes , 
der Kreis- un d Landesnationalausschüss e un d der außerordentliche n Volksgerichte , 
die meh r als 130000 Strafanzeige n zu bewältigen hatten . Sein den Zeitgenosse n 
beipflichtende s Fazit , daß die Retributionsrechtsprechun g unte r Beibehaltun g de-
taillierte r Beweisverfahren un d eine r ausdifferenzierte n Strafzumessun g „sowei t 
es in menschliche n Kräfte n stand , gewissenhaft un d vollständi g ihre Aufgabe 
erfüllt habe " (Bd. 4, S. 274), wende t sich implizi t gegen die bis heut e üblich e poli-
tisch-funktional e Diffamierun g der Volksgerichte als Terrorinstrument e un d wird 
durc h jüngere tschechische , in der BR D bisher nich t rezipiert e Regionalstudie n be-
stätigt . 

Di e Analysen zur Normdurchsetzun g in osteuropäische n Nachkriegsgesell -
schaften 1944/45-198 9 in dre i Bände n gruppiere n sehr heterogen e Beiträge um 
die Grundsatztheme n „Enteignung" , „Justizpolitik " un d „Sozialistisch e Gesetzlich -
keit". De n Beiträgen zur Tschechoslowake i ist eine gemeinsam e Periodisierun g 
eigen, die mit den Zäsure n der tschechoslowakische n Nachkriegsgeschicht e über -
einstimmt . Sie gehen von einem tiefen Bruc h in der tschechoslowakische n Rechts -
entwicklun g aus. Ein wenig wehmüti g rückblicken d auf die österreichisch e Rechts -
ordnun g un d auf ihre Adaptionsfähigkeit , die sie mit der Kontinuitä t der Erste n 
Tschechoslowakische n Republi k bewiesen hatte , skizziert Kare l Mal ý die „Metho -
den un d Forme n der totalitäre n Transformation " (Bd. 2, S. 29-38) un d die poli -
tische n Vorgaben, die in die Kodifikationsarbeite n auf allen Rechtsgebiete n im 
Rahme n eines Juristische n Zweijahresplan s Eingan g fanden . Di e Tschechoslowake i 
bracht e sich mit dem radikale n un d zeitlich gestrafften Umba u des Recht s in eine 
Vorreiterpositio n gegenüber den andere n sozialistische n Volksdemokratien . Dabe i 
war nich t nu r der historisc h bedingt e Rechtsdualismu s zwischen den böhmische n 
Länder n un d der Slowakei zu überwinden , sonder n auch die Durchsetzun g der 
„sozialistische n Gesetzlichkeit " -  die Beseitigun g der systematische n Trennun g von 
öffentliche m un d Privatrecht , der strafrechtlich e Schut z für das neu e Staatswesen 
un d Veränderunge n der Eigentumsordnun g - zu befördern . Ein e propagandistisch e 
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Kampagn e gegen den „Formalismu s im Recht " un d die „Juriste n alten Typs" flan-
kierte den Umgestaltungsprozeß . 

De r Einbindun g der Bevölkerun g in das neu e Rechtssyste m diente n seit der zwei-
ten Hälft e der fünfziger Jahr e örtlich e Volksgerichte , die einen nich t unwesentliche n 
Eingriff in die Gerichtsverfassun g bedeuteten . Diese Laienkommissione n sollten 
direk t in den Fabrike n ode r am Wohnor t des Täter s kleiner e Verstöße ahnde n un d 
erzieherische n Einflu ß ausüben . Als sie 1969 wieder abgeschafft wurden , lag die 
Ursach e dafür weder in den Befürchtunge n von Rechtswissenschaftlern , sie könnte n 
eine Ausweitun g der gerichtliche n Repressio n darstellten , noc h im Unwille n der 
Bevölkerung , sich an der Arbeit der Organ e zu beteiligen , sonder n vielmeh r in den 
rechtspolitische n Zielsetzunge n nac h der Niederschlagun g des „Prage r Frühlings" , 
die auf eine strenger e Handhab e bei Verstößen gegen die öffentlich e Ordnun g aus-
gerichte t waren . Obwoh l diese Gericht e nu r eine Episod e bei der Umgestaltun g des 
Recht s blieben , wäre es interessan t gewesen zu erfahren , ob ihre Überlieferunge n 
weiterführend e Untersuchunge n zur mentale n Partizipatio n der Normadressate n am 
repressiven System unte r dem Deckmäntelche n der sozialistische n Mora l erlauben . 

Di e Beiträge von Dagma r Císařová un d Eugen Husa r befassen sich einande r 
ergänzen d mi t den Rechtsdeformationen , die sich im Strafrech t manifestierten : 
Ihne n komm t besonder e Bedeutun g zu, ist das Strafrech t doc h prädestiniert , den 
Charakte r eines Rechtssystem s zu reflektieren . Di e Massenrepressio n der fünfziger 
Jahre , von der etwa 240 000 Mensche n betroffen waren , basierte in erster Linie auf 
dem „Geset z zum Schut z der volksdemokratische n Republik " vom Oktobe r 1948. 
Es eröffnet e mittel s unbestimm t formulierte r Tatbeständ e un d hohe r Strafrahme n 
die Möglichkeit , Regimegegner , aber auch sonstige mißliebige Persone n zu verfol-
gen. Di e Tendenz , den „Klassenfeind " über das Strafrech t „liquidieren " zu wollen, 
läßt sich auch an der Anwendun g des Strafgesetzbuche s von 1950 ablesen , das 
Zwangsumsiedlungen , Wohnungsbeschlagnahmunge n un d Enteignunge n zuließ . 
In der zweiten Hälft e der fünfziger Jahr e verändert e sich die Rechtspraxis , un d 
Novellierunge n der Strafgesetzbarkei t führte n zur Herabsetzun g der Strafrahme n 
un d der Einführun g fakultative r Maßnahmen . Di e instabile n Norme n bedingte n 
häufige Rekodifizierunge n un d die Strafgesetzbarkei t mußt e 1960 in Übereinstim -
mun g mit der neue n Verfassung gebrach t werden , doc h die prinzipielle n Mög -
lichkeite n der Verwendun g unbestimmte r Rechtsbegriff e wurde n zu keine r Zei t 
eingeschränkt . Di e strukturelle n Veränderunge n bestande n nich t nu r in eine r Um -
wertun g des materielle n Verbrechensbegriffe s un d Besonderheite n der Strafprozeß -
ordnung , sonder n vor allem in der veränderte n staatsrechtliche n Stellun g der Staats -
anwaltschaft . Ih r oblag nebe n der Durchführun g der Vorverfahren un d der Voll-
streckun g der Urteil e auch die allgemein e Aufsicht über die sozialistische Gesetz -
lichkeit . Dami t war ihr „di e am breiteste n angelegte Aufsicht über alle Bestandteil e 
[der ] Gesellschaft " (S. 306) übertrage n worden . Offen bleibt, inwieweit sich die Um -
setzun g der Gesetzesaufsich t unte r den politische n Veränderunge n der sechziger 
un d siebziger Jahr e wandelt e un d inwieweit sie realite r zugunste n ode r zuungunste n 
des Rechtsschutze s der Bürger wirkte. 

Insgesam t ist zu sagen, daß nac h Lektür e der Bänd e das Verhältni s zwischen 
Frage n un d Antworte n zur Situatio n des Recht s in der sozialistische n Tschecho -
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Slowakei als ausgeglichen bezeichne t werden kann . Positive r kan n eine erste 
Bestandsaufnahm e eines solch komplexe n un d politisc h involvierte n Forschungs -
feldes nac h der Zäsu r von 1989 wohl kaum ausfallen. 

Bielefeld F r e i a A n d e r s - B a u d i s c h 

Z and,  Gertraude: Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Tschechische Unter-
grundliteratur 1948-1953. 
Pete r Lang, Frankfur t a. M. et al. 1998, 229 S., 12 Abb. (Europäisch e Hochschulschriften , 
Reihe 24, Slawische Sprache n und Literaturen , Serie 16, Bd. 60) 

Pilař, Martin: Underground. Kapitoly o českém literárním undergroundu [Under-
ground: Kapitel über den tschechischen literarischen Underground]. 
Host , Brno 1999, 175 S. 

De r Undergroun d ist eine Art Sub- ode r Parallelkultur , die es in Deutschlan d so 
nich t gegeben hat , un d zwar weder in der ehemalige n DD R noc h in der alten 
Bundesrepublik . Ein Grun d also, um neugieri g zu sein, was unser e tschechische n 
Nachbar n auf diesem Gebie t Interessante s zu bieten haben . 

Nac h Jáchy m Topo l ist Undergroun d eine Lebenshaltun g - ein dankbare r Gegen -
stand also vor allem für Kulturwissenschaftle r un d Zeithistoriker . Doc h auch die 
Literaturwissenschaf t melde t ihre Ansprüch e auf dieses Them a an, un d mi t den 
besprochene n Werken liegen nu n erste umfangreicher e Studie n zur tschechische n 
Underground - bzw. Untergrundliteratu r vor. Beide Werke näher n sich ihre m Them a 
überwiegen d literaturgeschichtlic h un d räume n Bezügen zu andere n kulturelle n 
Felder n sowie zu Politi k un d Gesellschaf t breite n Rau m ein. Ih r Verdienst liegt in 
erster Linie in einer Art „mapping " des tschechische n literarische n Underground s 
von den fünfziger bis zu den achtzige r bzw. neunzige r Jahren . 

Sowoh l Zan d als auch Pila ř kreisen ihre n Gegenstan d durc h Merkmalbestim -
mung , Abgrenzunge n un d Aufzeigen von Entwicklungslinie n ein un d unterliege n 
nich t der Versuchung , diesen durc h eine Definitio n allzuseh r in begriffliche Schub -
laden zu stecken . Bei Gertraud e Zan d fällt eine ausgesprochen e terminologi -
sche Vorsicht auf, die aufgrun d des geringen zeitliche n Abstand s zum Unter -
suchungsgegenstan d durchau s legitim ist. So zögert sie, die in den fünziger Jahre n 
entstanden e „Edic e Půlnoc " als Samizda t zu bezeichnen , da die Funktio n dieser 
Editio n in erster Linie im Erhal t der entsprechende n Texte un d nich t in dere n 
Verbreitun g bestan d wie im spätere n Samizdat . Ähnlic h verfährt sie mit der Be-
zeichnun g „Underground" , die sich für die siebziger un d achtzige r Jahr e einge-
bürger t ha t un d die sie im Gegensat z zu Pila ř nich t auf die fünfziger Jahr e überträgt . 
Di e entsprechend e Literatu r der fünfziger Jahr e bezeichne t sie als Untergrund -
Literatur . Da s wichtigste unterscheidend e Merkma l liegt Zan d zufolge in der unter -
schiedliche n Beziehun g zur offiziellen Kultur : Wahren d die Autore n um die „Edic e 
Půlnoc " sich mit der stalinistische n Gesellschaf t auseinandersetzten , lehnte n die 
Autore n der siebziger un d achtzige r Jahr e jeden Kontak t mit dem Establishmen t ab. 
Fü r die sechziger un d neunzige r Jahr e -  Zeite n der Liberalisierun g un d Demo -
kratisierun g - kan n nac h Zan d weder von Untergrun d noc h von Undergroun d 
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gesproche n werden . Fü r Pila ř dagegen ist der literarisch e Undergroun d ein kontinu -
ierliche s Phänomen , das sich in verschiedene n Ausprägunge n un d Wellen von den 
fünfziger Jahre n bis zur Gegenwar t erstreckt . 

Nebe n diesen Differenze n hinsichtlic h der Terminologi e wie der Periodisie -
run g verrate n die Tite l auch unterschiedlich e Schwerpunkt e im Untersuchungs -
gegenstand : Zan d konzentrier t sich auf die Lyrik-Sammlunge n „Totáln í realismus " 
(Totale r Realismus ) von Egon Bond y alias Zbyně k Fišer un d „Trapn á poezie " 
(Peinlich e Posie ) von Ivo Vodsedalek aus den fünfziger Jahren , bezieh t den gesell-
schaftliche n un d politische n Kontex t der Stalinzei t stärker ein un d behandel t die 
später e Zei t nu r in einem Ausblick. Pila ř faßt sein Untersuchungsfel d weiter -  er ver-
folgt die verschiedene n „Wellen " des literarische n Underground s bis in die neunzi -
ger Jahr e un d geht insgesamt auf einen größere n Kreis von Autore n ein. 

Beide Autore n ergänze n ihre literaturgeschichtliche n Ausführunge n durc h litera -
rische Analysen. Zan d untersuch t die bereit s genannte n Lyrik-Sammlungen , Pilař 
warte t mit dre i Studie n zu Vladimír Boudník , Honz a Krejcarov á (Jan a Černá ) un d 
Ivo Vodseďálek auf. Was Pila ř angeht , ist die Untersuchun g zu Boudní k am über -
zeugendsten , die sowohl dessen Program m des Explosionalismu s als auch dessen 
fragmentarisch e literarisch e Produktio n der Jahr e 1951 un d 1952 einer soliden 
Analyse unterzieht . In Pilař s Bild vom „Menschen , der mit seinem eigenen Blut 
schrieb " schein t außerde m etwas von der existentielle n Dimensio n auf, mit der 
Schreibe n un d künstlerische r Ausdruc k allgemein für Boudní k verbunde n war. 

Gertraud e Zan d bezeichne t die Sammlunge n „Totale r Realismus " un d „Peinlich e 
Poesie " wiederhol t als Zentru m ihre r Dissertation , was durc h den Tite l zusätzlic h 
unterstriche n wird. De r Leser warte t dahe r mit Spannun g darauf , was in den ent -
sprechende n Kapitel n zu lesen sein wird. Doc h leider wird die Spannun g zumindes t 
im Fall e von Vodsedalek enttäusch t -  knap p ach t Seiten zur „Peinliche n Poesie " 
sind einfach zu wenig für die angekündigt e zentral e Bedeutun g dieses Kapitels . Di e 
genannte n Vodseďálekschen Verfahren eine r bewußt sinnlose n Textkonstruktion , 
des Einsatze s von Sprachspielen , einer Parodisierun g der Sprach e der sozialistische n 
Propagand a durc h ungeschickt e Metaphern , hinkend e Reim e sowie falsche Metre n 
ode r das Verfahren der bewußte n Depoetisierun g werden nu r spärlich mit Beispielen 
belegt, die darübe r hinau s häufig nich t genügen d kommentier t werden . Di e Autori n 
beraub t sich dami t der Möglichkeit , ihre Analysen durc h Detailuntersuchunge n zu 
Rhythmus , Lautstruktur , Bildersprach e un d Motivi k ausführliche r zu begründe n 
un d ihne n so meh r Gewich t zu verleihen . Da s Kapite l zu Bond y hinterläß t dagegen 
einen zufriedenstellendere n Eindruck . Interessan t ist vor allem der Bezug zu den 
Freudsche n Begriffen „Ich" , „Es " un d „Über-Ich" . 

Abschließen d noc h einige Wort e zum Leseerlebnis : Gertraud e Zan d legt über ihre 
Arbeit das Raste r eine r sehr feinen Gliederung , das zwar eine schnell e Orientierun g 
ermöglicht , den Lesefluß jedoch zuweilen stört . Häufi g werden Unterüberschrifte n 
nu r mi t knap p einer Seite Text unterfüttert ; dabe i werden Erwartunge n geweckt, 
die dan n nich t ode r nu r teilweise erfüllt werden . Die s ist auch in bezug auf die Be-
schäftigun g mit „theoretische n Frage n wie etwa nac h den Grenze n der Literarizität " 
der Fall , die auf der Rückseit e des Cover s angekündig t wird. Di e über die ganze 
Arbeit verstreute n kurze n Abschnitt e zu diesem Them a umreiße n zwar das Pro -
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biem, inwieweit einige der besprochene n Texte noc h als Literatu r gelten können , 
eine fundiert e Diskussio n des Problem s Literarizitä t findet jedoch nich t statt . 

Bei aller Kriti k an Einzelfrage n soll jedoch noc h einma l hervorgehobe n werden , 
daß gerade Gertraud e Zan d mit ihre r Arbeit Neulan d betrete n hat . In deutsche r 
Sprach e gibt es zu diesem Them a bis jetzt nicht s Vergleichbares . Ihr e Dissertatio n 
biete t einen klar strukturierte n Überblic k über den tschechische n literarische n 
Undergroun d un d erschließ t zahlreich e bisher unbekannt e Quellen . Ähnliche s gilt 
für Marti n Pila ř im Hinblic k auf den tschechische n Kontext . Beide Werke erstellen 
- vor allem in gegenseitiger Ergänzun g - eine wertvolle Landkart e des tschechische n 
literarische n Undergrounds . 

Leipzi g D o r o t h e a U h l e 

Cuhra, Jaroslav: Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-72 [Die Kirchen-
politik der KPTsch und des Staates in den Jahren 1969-72]. 
Praha , Ústa v pro soudobé dějiny AV ČR, 1999, 107 S. (Edičn í řada Sešity ÚSD , Sv. 32) 

Ein e der Grundvoraussetzunge n für das Verständni s des gegenwärtigen Zustande s 
der tschechische n Gesellschaf t ist eine sachlich e un d tiefgreifende Auseinander -
setzun g mi t der Entwicklun g in der Zei t der „Normalisierung " nac h 1968. Mög -
licherweise sind die Schäden , die dem geistigen Klima des Lande s in diesen Jahre n 
zugefügt wurden , größer als die, die die brutal e Repressio n in den fünfziger Jahre n 
hinterließ . 

Eine n Beitra g zur besseren Kenntni s der gesellschaftliche n Entwicklun g der sieb-
ziger Jahr e stellt die 1999 erschienen e Arbeit des jungen Historiker s Jarosla v Cuhr a 
dar, die sich mit der Kirchenpoliti k der KPTsc h auseinandersetzt . Einführen d be-
schreib t Cuhr a die Situatio n währen d des „Prage r Frühlings" , der auch für die 
Kirche n einen tiefen Einschnit t bedeutete . Dabe i richte t sich sein Interess e vor allem 
auf die inner e Entwicklun g der katholische n Kirche , die währen d des Aufbaus von 
Dubček s „Sozialismu s mi t menschliche m Gesicht " die gewachsene n Spielräum e 
intensi v nutzte : Da s katholisch e intellektuell e Milieu nah m die Idee n des IL Vati-
kanische n Konzil s auf un d bemüht e sich, die geistige un d gesellschaftliche Isolatio n 
zu durchbrechen , in der es sich befand . De r größt e Teil der Bischöfe konnt e nach 
Jahre n der Internierun g in seine Diözöse n zurückkehren . Menschen , die Anfang der 
sechziger Jahr e aus den kommunistische n Gefängnisse n entlassen worde n waren , 
schlössen sich den Gemeinde n an. Gleichzeiti g sucht e die Kirch e ein akzeptable s 
Model l für ihre Einbindun g in die Gesellschaft . 

Wie der Tite l des Buche s andeutet , liegt der Schwerpunk t von Cuhra s Analyse 
jedoch auf der gewaltsamen Unterbrechun g der Erneuerun g kirchliche r Strukture n 
un d der Anfangsphase der „Normalisierung " währen d der Jahr e 1969 bis 1972. 
Dahe r bemüh t sich der Autor , die Teile des Parteiapparate s zu lokalisieren , die der 
Kontroll e der Kirche n diente n -  vor allem das sogenannt e „Sekretaria t für Kirchen -
angelegenheiten " (sekretariá t pro věci církevní ) -  un d versuch t ihre Funktionsweis e 
zu rekonstruieren . In diesem Zusammenhan g widme t er sich dem konkrete n Ablauf 
der repressiven Maßnahmen , der seine inner e Logik hatte . Den n zunächs t richtet e 
sich der Druc k der kommunistische n Behörde n darauf , das „Am t für Kirchen -
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angelegenheiten " von denjenige n Reformkommuniste n zu „säubern" , die sich in den 
Jahre n 1968 un d 1969 bemüh t hatten , eine neu e Konzeptio n für das Verhältni s 
zwischen Kirch e un d Staat zu entwickeln . Paralle l dazu ließ das kommunistisch e 
Regim e der Kirch e bei ihre n Aktivitäten noc h eine relativ große Freiheit . Erst 
Anfang 1970 unternah m die kommunistisch e Führun g Schritt e zur Lähmun g des 
kirchliche n Lebens . Ih r Vorgehen richtet e sich primä r gegen kirchlich e Autoritäten , 
also gegen die Bischöfe. Bald wurde aber auch die Tätigkei t der kirchliche n Laien -
organisatione n un d der katholische n Presse eingeschränk t un d den hoffnungsvolle n 
Zeiche n der Erneuerun g in den Ordensgemeinschafte n ein End e gesetzt. Di e Takti k 
der Kommuniste n war durchau s effektiv: Bereit s nac h rech t kurze r Zei t erreich -
ten die „Normalisierer " ihr Ziel , die Kirch e aus der öffentliche n Sphär e zurüc k in 
den eng beschränkte n Rau m der Kirchenbänk e zu drängen . Hie r gründe n einige 
der gegenwärtigen Problem e der katholische n Kirch e -  vor allem das Fehle n von 
Persönlichkeiten , die Verantwortun g für das kirchlich e Leben in den böhmische n 
Länder n übernehme n un d sich gleichzeiti g um einen fruchtbare n Dialo g mi t der 
moderne n Gesellschaf t bemühe n könnten . 

Bei der Ausweitun g der staatliche n Überwachun g der Kirche n arbeitet e nich t zu-
letzt auch die katholisch e „fünft e Kolonne " mit , die offen mit dem Regim e kollabo -
rierte . Zu m bekannteste n Symbo l für diese Kollaboratio n wurde das „Sdružen í kato -
lických duchovníc h Pace m in terris " (Vereinigun g katholische r Geistliche r Pace m in 
terris) , das das sogenannt e „Mírov é hnut í katolickéh o duchovenstva " (Friedens -
bewegung der katholische n Geistlichkeit ) ablöste , das in den ersten Woche n des 
Jahre s 1968 entstande n war. Am Beispiel der katholische n Wohlfahrtsorganisatione n 
zeigt Cuhr a ferner , daß die Kollaborante n aus den Reihe n der Kirch e bei der Ein -
führun g der Normalisierungsordnun g weitaus radikale r waren als die kommunisti -
schen Bürokrate n (S. 72). 

Cuhr a scheu t auch den Blick auf die breitere n Zusammenhäng e der Kirchen -
problemati k nicht . So setzt er sich in einem Kapite l mit der Ostpoliti k des Vatikans 
auseinander . Diese s Them a ist auch im Hinblic k auf die bereit s erwähnt e Kolla -
boratio n interessant , da diese es den Kommuniste n ermöglichte , bei der Ernennun g 
neue r Bischöfe Druc k auf den Vatikan auszuüben . 

Cuhr a widme t sich jedoch nich t ausschließlic h der katholische n Kirche . E r befaßt 
sich auch mi t der innere n Entwicklun g andere r Glaubensgemeinschafte n -  so etwa 
der evangelischen Brüderkirch e (Českobratrsk é církve evangelické) . Hie r gilt seine 
Aufmerksamkei t besonder s der Grupp e „nov á orientace " (Neuorientierung ) un d 
dere n Konflik t mit dem konformistische n Flügel . Wie schar f diese Auseinander -
setzun g war, zeigte sich an der Tatsache , daß die ersten Opfer politische r Prozess e 
aus den Reihe n der Brüderkirch e -  un d nich t aus dene n der katholische n Kirch e -
kamen . Sie wurde n Anfang der siebziger Jahr e wegen der Verteidigun g der Men -
schenrecht e vor Gerich t gestellt. 

Cuhra s Arbeit basiert auf der Auswertun g von zum Teil bisher nich t publizierte n 
Kirchendokumente n wie von Dokumente n der repressiven Organe . Kein e Be-
rücksichtigun g fande n die Aktivitäten der StB (Staatssicherheit ) -  hier sind die 
Quelle n nich t in ausreichende m Maß e zugänglich -  un d die Situatio n der Unter -
grundkirche . 
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Zu m Verständni s der innere n Dynami k der katholische n wie der evangelischen 
Kirch e hätt e es zude m nützlic h sein können , zumindes t Grundzüg e der Ent -
wicklung seit den sechziger Jahre n zu schilder n un d z. B. auf den ökumenische n 
Dialo g beider Konfessione n einzugehen . In diesen Dialog , der von den Idee n des 
Zweite n Vatikanische n Konzil s wie den ökumenische n Bestrebunge n des deutsche n 
Protestante n Bultman n inspirier t war, fande n die sehr dezidierte n Positione n katho -
lischer wie protestantische r Intellektuelle r Eingan g - wie z. B. die von Jiří Němec , 
Jan Sokol , Pet r Příhoda , Václav Fre i un d Ladislav Hejdáne k - , die späte r dan n einen 
bedeutende n Teil der Dissidentenszen e bildeten . 

Da s Ergebni s von Cuhra s Arbeit ist aber ohn e Zweifel ein begrüßenswerte r Bei-
trag zur Auseinandersetzun g mit der Zei t nac h dem August 1968. Zude m könnt e 
das Buch auch der Kirch e einen Anstoß zur Reflexion geben un d zur anstehende n 
Selbstbesinnun g un d Selbstfindun g der Kirchengemeinschaf t beitragen . 

Prag/Brün n J a r o s l a v Š e b e k 

Měchýř, Jan: Velký převrat či snad revoluce sametová? Několik  informací, pozná-
mek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech 1989-1992. 
[Großer Umsturz oder etwa samtene Revolution? Einige Informationen, Bemer-
kungen und Kommentare über unsere sogenannte sanfte Revolution und ihr Schick-
sal in den Jahren 1989-1992] 

Progetto , Prah a 1999, 359 S. (Edičn í řada Československý Spisovatel) . 

Di e wissenschaftlich e un d publizistisch e Bearbeitun g jener gemeinhi n als „sam -
tene " ode r „sanfte " Revolutio n bezeichnete n Ereignisse des Herbste s 1989 in der 
Tschechoslowake i ist auch nac h zehn Jahre n bemerkenswer t wenig vorangeschrit -
ten . Di e Mehrzah l der bis dat o erschienene n Tite l besitzt eher Quellencharakter , un d 
auch in den Sozialwissenschafte n verlegte ma n sich in Tschechie n bislang überwie-
gend auf die Untersuchun g von Teilaspekte n wie etwa der Rolle verschiedene r 
Oppositionsgruppen . Überblickswerk e wie das vorliegend e Buch des Prage r Histo -
rikers Jan Měchý ř sind imme r noc h die Ausnahme . 

Měchý ř entwickel t seine Hauptthese , daß die sogenannt e „Samten e Revolution " 
insgesamt eine nich t so tiefgreifende Zäsu r darstell e wie für gewöhnlic h angenom -
men , aus eine r Analyse ausgewählte r Problem e des Regimewechsel s von 1989 un d 
der folgenden Phas e der Transformatio n bis zur Spaltun g der Tschechoslowake i 
End e 1992. Einzeln e Kapite l sind der Vorgeschicht e der „Samtene n Revolution" , 
der Entwicklun g des Parteiensystem s nac h 1989, der Wirtschaftstransformatio n 
un d dem in die Trennun g beider Teilstaate n mündende n Konflik t um eine größer e 
Autonomi e der Slowakische n Republi k gewidmet . Durchflochte n ist diese Dar -
stellun g von mehrere n Abschnitten , welche die Ereignisse von 1989-1992 chro -
nologisch nachzeichne n un d das Buch somit auch als Nachschlagewer k tauglich 
machen . 

Eingang s stellt Měchý ř klar, wo er -  im Unterschie d zu vielen andere n - den 
Anfang des Regimewechsel s in der Tschechoslowake i verortet : nich t in den Massen -
proteste n nac h dem 17. Novembe r 1989, sonder n in der Abkehr der im Bürgerforu m 
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zusammengeschlossene n Oppositionsgruppe n von anfängliche r Planlosigkeit , Zu -
rückhaltun g un d Improvisatio n hin zur Übernahm e der politische n Macht , die 
in der Wahl Václav Havel s zum Präsidente n ihre n vorläufigen Abschluß fand. 
Beförder t worde n sei diese Entwicklun g durc h den Zersetzungsproze ß der kommu -
nistische n Parte i un d ihre r Machtzentralen . De r große innenpolitisch e Konflik t in 
der Folgezeit , so eine weitere These des Autors , spielte sich nich t zwischen den 
Machtelite n des alten Regime s un d den Vertreter n der Oppositio n ab; vielmeh r sei 
es zu einem Machtkamp f zwischen Mitläufer n des kommunistische n Regime s 
(„grau e Zone" ) un d dem Teil der Dissidentenbewegun g gekommen , der sich schon 
End e der sechziger Jahr e vom Kommunismu s verabschiede t hatt e un d nac h 1989 
für eine behutsame , eher sozialdemokratisc h inspiriert e Transformatio n von Wirt-
schaft un d Gesellschaf t plädierte . De n Sieg der „graue n Zone" , die kein andere r besser 
verkörper t als Václav Klaus, erklär t Měchý ř nich t nu r mi t der erfolgreiche n 
Instrumentalisierun g des Antikommunismu s zur Diskreditierun g des politische n 
Gegners , sonder n auch mit dem Charakte r des Bürgerforum s als oppositionell e 
Sammlungsbewegung . Diese war nu r solange handlungsfähig , wie sie in den kom -
munistische n Machtelite n einen gemeinsame n äußere n Fein d besaß. Als dieses inte -
grierend e Momen t wegfiel, mußt e es zum Konflik t kommen , wobei sich diejenige 
Grupp e durchsetzte , die sich späte r als bürgerlich-demokratisch e Parte i OD S 
(Občansk á demokratick á strana ) formierte , da sie eine realistisch e Alternativ e zum 
widersprüchliche n un d wenig konkrete n Program m des Bürgerforum s anbiete n 
konnte . Da ß die wirtschaftsliberal e Rhetori k un d die faktische Politi k der OD S mit -
unte r nich t in völligem Einklan g standen , ist eine ander e Frage . 

Auch bei der Betrachtun g der Wirtschaftsrefor m arbeite t Měchý ř zwei Struk -
turmerkmal e heraus , die sich wie ein rote r Fade n durc h seine Analyse ziehen : zum 
einen gewisse Kontinuitäten , was die Entscheidungsträge r betrifft (die Manage r von 
Privatunternehme n rekrutierte n sich zumeis t aus der Schich t der sozialistische n 
Betriebsdirektoren) , zum andere n die herausragend e Rolle der Ideologie . Měchý ř 
zitier t den tschechische n Privatisierungsministe r Ježek mi t den Worten , Ziel der 
Privatisierun g sei nich t die Prosperitä t der Betriebe , sonder n die Zerstörun g der 
Grundlage n der sozialistische n Wirtschaf t gewesen. Diese r ideologisch e Eifer habe 
vielen den Blick auf die Realitä t verstellt un d somi t zahlreich e Problem e wie etwa die 
mit der Privatisierun g verbunden e Wirtschaftskriminalitä t begünstigt . In bezug auf 
die Roll e der Ideologi e konstatier t Měchýř : „Di e Situatio n nac h dem Novembe r 
1989 ähnel t der des Februar s 1948 auf unglaublich e Weise" (S. 334). 

Freilich , un d das mach t eine der Stärke n des Buche s aus, wahr t der Auto r bei aller 
Kriti k an manche n Entwicklunge n nac h 1989 (etwa was den Fanatismu s manche r 
Wirtschaftsliberale r un d dessen funktional e Gemeinsamkeite n mit der stalinistische n 
Ideologi e betrifft) stets den Sinn für größere Zusammenhäng e un d die Komplexitä t 
einer Entwicklung , dere n unerwünscht e Aspekte ja auch Kehrseit e eine r als positiv 
empfundene n Gesamtentwicklun g sind. Als vorläufigen Endpunk t der Geschicht e 
der „Samtene n Revolution " interpretier t Měchý ř die Spaltun g der Tschechoslowake i 
in die Tschechisch e un d die Slowakische Republik , mit welcher nich t nu r der Vorrat 
an Gemeinsamkeite n innerhal b der Opposition , sonder n auch innerhal b des föde-
ralen Staatswesen s aufgebrauch t war. 
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Zwei Ding e bleiben also festzuhalten : Měchý ř sprich t den politische n un d wirt-
schaftliche n Veränderunge n seit 1989 durchau s revolutionäre n Charakte r zu. De r 
Charakte r dieser Veränderunge n - dies zeigt das Insistiere n auf den zahlreiche n 
Kontinuitäte n -  wird nac h Ansicht Měchýř s jedoch oft falsch eingeschätzt , un d so 
ist sein Buch auch ein Aufruf zu Nüchternhei t un d Zurückhaltung , zumindes t aber 
zur Betrachtun g des Kontexte s bei der Bewertun g historische r Brüche . 

Da s Buch will keine neue n Forschungsergebniss e präsentieren , sonder n vielmeh r 
auf der Basis der bisher erschienene n Literatu r un d des zugängliche n Quellen -
material s eine Bewertun g des Umbruch s von 1989 in seinen zahlreiche n Facette n 
vornehmen . Diese s Unterfange n läßt sich als geglückt bezeichnen . Auch wenn 
manche r Leser dem Auto r nich t in allen seinen Urteile n rech t geben mag, ist die 
Darstellun g doc h imme r nachvollziehba r belegt un d in der Gewichtun g der einzel -
nen Aspekte angemessen . Sie biete t darübe r hinau s handbucharti g Auskunft über die 
wesentliche n politische n Entwicklunge n in der Tschechoslowake i von 1989 bis 1992. 
Hilfreic h sind auch die Anlagen, die nebe n einem Literaturverzeichni s auch ein 
Namensregiste r un d ein Verzeichni s der Regierunge n von 1990-1992 umfassen . 

Berlin D a n i e l S t e i n m e t z 

Kotthoff, Hermann/Matthäi,  Ingrid: Vom Kombinat zum Kleinbetrieb. Die 
Entstehung einer mittelständischen Industrie. Ein deutsch-tschechischer Vergleich. 

Editio n Sigma, Berlin 1999, 309 S. 

Di e vorliegend e sozialwissenschaftlich e Untersuchun g befaßt sich mi t Aspekten 
der Privatisierun g un d der Entstehun g eine r mittelständische n Wirtschaf t unte r den 
Bedingunge n der gesamtgesellschaftliche n Transformation . Di e Ausgangsfrage der 
Arbeit laute t dabei : Wie kan n auf dem Bode n eine r großbetrieblich-planwirtschaft -
lichen Betriebsfor m ein kleinbetrieblich-marktwirtschaftliche s Unternehmens -
system entstehen ? Schließlic h hänge n Erfolg un d Stabilitä t ökonomische r un d so-
zialer Strukture n zu einem großen Maß e von der Existen z überlebensfähige r mittel -
ständische r Unternehme n ab, wobei der Weg dorthi n von großen Schwierigkeite n 
gesäumt ist. De r Eintrit t in die Marktwirtschaft , zunächs t als Befreiun g von plan -
wirtschaftliche n Zwänge n un d Rationalitätsdefizite n begrüßt , offenbart e sich oft als 
existentiell e Bedrohung . Insbesonder e in Ostdeutschlan d zeigten sich schnel l die 
negativen Seiten des freien Marktes , womi t eine massive Desillusionierun g einher -
ging, dere n Ausmaß Äußerunge n wie „brutal e Marktwirtschaft " ode r „schwärzeste r 
Kapitalismus " belegen. 

Betrachte t ma n den Proze ß der Privatisierung , so läßt sich die ganze Bandbreit e 
vom Unternehme r wider Willen über Wieder- un d Neugründe r bis hin zu Re-
privatisierer n beobachten , wobei die Geschicht e der Selbständigkei t insbesonder e 
in Ostdeutschlan d in der Regel als Überlebenskamp f konnotier t ist: „Un s gibt es 
noch ! Wir existieren noch. " 

Trot z vergleichbare r Voraussetzunge n zeigen sich in der Zei t nac h 1989/9 0 doc h 
fundamental e Differenze n zwischen der ökonomische n Entwicklun g Ostdeutsch -
land s un d Tschechiens . De r erste Unterschie d betrifft, wie die vorliegend e Unter -



244 Bohemia Band 41 (2000) 

suchung zeigt, die Methode der Privatisierung: In Tschechien wurden die 
Staatsbetriebe per Coupons (Anteilscheine) privatisiert und an die Bevölkerung 
verkauft, während in der DDR das Treuhandmodell den Verkauf an westliche 
Unternehmer präferierte. Der zweite gravierende Unterschied ist im institutionellen 
Ordnungsrahmen (z. B. Kartell- und Konkursrecht) zu finden, der in Ostdeutsch-
land aus dem Westen übernommen wurde, während man eine solche Verrecht-
lichung in Tschechien unter der Regierung Klaus aufgrund des vorherrschenden 
neoliberalen Glaubens an die Selbstregulierungskräfte des Marktes für überflüssig 
hielt. Mit dieser „Vermachtung des Marktes" und einer fortbestehenden „informel-
len Koalition alter Seilschaften" sind dann bekanntlich Restrukturierungs- und 
Modernisierungsdefizite erklärt worden, die erst in der ökonomischen Krise seit 
1998 transparent geworden sind. 

Ausgehend von diesen unterschiedlichen Vorbedingungen lassen sich einige der 
Entwicklungsunterschiede in den beiden Ländern erklären. Zwar sind in beiden 
Ländern mittelständische Wirtschaftsakteure hervorgetreten, doch zeigen sich große 
Differenzen in deren ökonomischer Positionierung. „In Ostdeutschland sind es die 
Personen und die Produktionsstätten, die vom Kombinat zum Kleinbetrieb wan-
derten. In Tschechien gehen die Personen ohne die Betriebe vom Kombinat weg. Sie 
schaffen sich selbst ihre eigenen Betriebe" (S. 293). Für Ostdeutschland läßt sich 
eine breite Deindustrialisierung konstatieren, welche die Basis für eine mittelständi-
sche Wirschaft bot, in Tschechien dagegen eine De-Formation der alten Kombinate: 
„Das hat dazu geführt, daß die Staatsbetriebe faktisch weiterhin Staatsbetriebe 
geblieben sind und von der gleichen Schicht von Managern - der ,alten Koalition' -
geleitet werden" (S. 293 f.). Die Autoren sprechen nicht zu Unrecht von einem „poli-
tischen Kapitalismus" in Tschechien, bei dem die großen Unternehmen teilweise 
künstlich am Leben erhalten wurden. Für den Mittelstand, der in der ostdeutschen 
Wirtschaft eine zentrale Bedeutung hat, bleibt in Tschechien angesichts der politi-
schen Marktmacht von Banken und großen Industrieunternehmen nur eine peri-
phere Rolle, diese ist allerdings im unternehmerischen Selbstverständnis von der 
Vorstellung einer spezifischen Vorreiterposition geprägt. Mit dieser Rolle der befrag-
ten Mittelständler ist ein starker Abgrenzungsmechanismus in Form eines generel-
len Antikollektiv- und Antiorganisationsreflexes verbunden. Anders dagegen das 
Verständnis in Ostdeutschland: „Hier wird das Grundgefühl der Unternehmer 
durch zwei kardinale Erfahrungen geprägt: durch die durchweg als Benachteiligung 
und Demütigung erlebte Behandlung durch die Treuhandanstalt, sowie durch die 
Erfahrung, daß die eigenen Unternehmenskonzepte und Planungen und die daraus 
abgeleiteten Auflagen der Treuhandanstalt nicht eingehalten werden konnten [...]. 
Nicht Optimismus, sondern Skepsis, nicht Aufbau, sondern Abbruch bestimmen 
das Erlebnisbild" (S. 297). 

Trotz einer gewissen Unterrepräsentierung der tschechischen mittelständischen 
Wirtschaft in der Untersuchung handelt es sich bei der vorliegenden kontrastiv ange-
legten Arbeit um eine wertvolle und vor allem lesenswerte Studie zur Herausbildung 
mittelständischer Strukturen in den Reformstaaten. 

Weimar S t e f f e n H ö h n e 
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A M B I V A L E N Z E N D E S R I T U A L S : D Y N A S T I S C H E 
L O Y A L I T Ä T , L A N D E S P A T R I O T I S M U S U N D 
N A T I O N A L I S M U S I N D E N L E T Z T E N D R E I 

K Ö N I G S K R Ö N U N G E N I N B Ö H M E N 

Hugh Agnew 

I m vorliegende n Beitra g werden die symbolisch e Bedeutsamkei t un d die wider-
sprüchliche n Bedeutunge n analysiert , die den Krönunge n von Leopol d IL (1791), 
Fran z IL (1792) un d Ferdinan d (1836) zugeschriebe n wurden . Warum nahme n die 
Habsburge r un d der böhmisch e Adel die Mühe n un d die Ausgaben auf sich, die 
diese Ritual e mit sich brachten , un d warum begrüßte n die tschechische n Patriote n 
diese als national e Feste ? Da s politisch e Ritua l der Krönun g wirkte nich t allein im 
Sinn e eine r konservative n Kraft , die die bestehende n Machtverhältniss e bestätigte . 
Dan k der Ambivalenze n des Ritual s war es für die Teilnehme r möglich , verschie-
den e zum Teil sogar widersprüchlich e Bedeutunge n in der von allen als bedeutsa m 
angesehene n Zeremoni e zu sehen . Di e Dynastie , das Königreic h Böhme n un d die 
tschechisch e Natio n konnte n alle in einem Akt gefeiert werden , der je nac h Per -
spektive, primä r dem Herrscher , dem Adel ode r den nationale n Patriote n gewidmet 
war. Di e Moment e der Krönungsfeier , die die außergewöhnlich e Stellun g der böh -
mische n Lände r betonte n -  insbesonder e der rituell e Gebrauc h der tschechische n 
Sprach e -  waren für den aufkommende n Patriotismu s wichtig, un d stellten eine 
gemeinsam e Basis für die Patriote n un d den böhmische n Adel her . Mi t der Zei t 
verändert e sich auch die Bedeutun g der Volksfeste, die währen d der Krönungs -
feierlichkeite n stattfanden . Di e Botschaf t vom „glücklichen , zufriedene n Bauern " 
wurde durc h eine Darstellun g Böhmen s durc h sein Volk un d dessen unterschied -
liche Bräuch e ersetzt . Di e Weigerun g Kaiser Fran z Josefs, sich zum böhmische n 
Köni g kröne n zu lassen, steigerte nu r die Bedeutun g der St. Wenzels-Kron e als 
Symbo l für die böhmisch e Staatlichkeit . Diese s Symbo l ha t bis heut e seine Wirkun g 
nich t verloren . 

„ T A K T I S C H E R O P P O R T U N I S M U S " : 
K A R E L K R A M Á Ř S I N T E R P R E T A T I O N V O N P A L A C K Ý S 

K O N Z E P T D E S B Ö H M I S C H E N S T A A T S R E C H T S 

Stanley B. Winters 

Palacký s Ide e des Austroslawismus , der Refor m des Reich s un d seine Konzeptio n 
des Böhmische n Staatsrecht s wurde n im tschechische n politische n Denke n un d 
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Handel n von den 1890er Jahre n bis 1914 von dem prominente n jungtschechische n 
Politike r Kare l Kramá ř vertreten . Kramář s Konzep t des Staatsrecht s war von 
Palacký s „Ide e des österreichische n Staates " un d von seinen eigenen Archivstudie n 
in Wien geprägt. U m Palacký s Idee n von eine r Föderalisierung , der Gleich -
berechtigun g der Nationalitäte n un d einem reformierte n Österreic h den politische n 
Verhältnisse n in den böhmische n Länder n un d in Österreic h um die Jahrhun -
dertwend e anzupassen , bedient e sich Kramá ř des „taktische n Opportunismus" . 
Diese r bedeutet e den tschechische n Verzicht auf die Forderun g nac h eine r vollen 
un d sofortigen Anerkennun g des Staatsrecht s durc h die Wiener Regierun g un d 
deckt e sich mit der zuvorkommende n „positive n Politik" , die im Program m der 
Jungtschechische n Parte i entwickel t worde n war, als Kramá ř an die Führun g ge-
langte . Kramá ř war stark von Palack ý beeinflußt , aber nich t dessen blinde r Jünger . 
Wie Palacký , so erkannt e auch er die Existen z Österreich s für die Tscheche n un d die 
Slawen als notwendi g an, doc h nu r so lange, als dieses seiner slawischen Bevölke-
rungsmehrhei t die Möglichkei t eine r freien, gleichberechtigte n un d demokratische n 
Entwicklun g gewährte un d die historische n Recht e der Lände r der böhmische n 
Kron e anerkannte . 

T H E E G E R L A N D I N T H E C Z E C H O S L O V A K C O N T E X T 

Andreas Wo If 

Amon g th e region s of th e l s t Czechoslova k Republi c with a significant Germa n 
population , Eger (Cheb ) was th e on e where for decade s hop e for unificatio n with 
nearb y German y was always present . Fo r thi s potentiall y irredentis t attitud e neithe r 
th e closeness of th e frontie r no r th e insensitive approac h of th e Czechoslova k ad-
ministration , th e worldwide economi c crisis or th e rise of Hitle r do offer sufficient 
explanations . Histori e events, hande d down for ages and coneeive d as a continuou s 
chai n of actions , might , however, have create d and passed on to subsequen t genera -
tion s a collective identit y which too k effect in th e guise of politica l action . Tha t th e 
Egerland, with th e Imperia l Cit y of Eger at its centre , was mortgage d in th e Middl e 
Ages, with independenc e from th e Bohemia n Crow n being laid down in th e charter , 
represent s an identity-shapin g facto r which serveš, to thi s very day, as collective per -
ceptio n of histor y for a Communit y professing traditiona l affiliation to th e Egerland. 
When a collective , "Sudete n German " identit y developed , thi s "mortgage theory" , 
in explicit juxtapositio n to th e conflictin g Czec h "constitutiona l law" coneept , was 
supplemente d by furthe r Strand s of tradition . 

M I R A C L E S T O D A Y A N D E V E R Y D A Y 

Rike Reiniger 

In thi s contribution , th e autho r illustrate s several lines of developmen t of Czec h 
puppe t theatre . O n on e hand , she sketche s a traditio n of th e travellin g puppe t the -
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atre , startin g from its baroqu e origins. A traditio n which , in th e contex t of "nationa l 
rebirth" , was perceived as having an importan t politica l and cultura l mission . O n th e 
othe r hand , she Stresses th e importanc e of individua l teacher/puppeteer s and ama -
teur s experimentin g with educationa l and artisti c approaches . Bot h lines of traditio n 
are also presen t in th e contex t of German- , Polish - an d Hebrew-languag e puppe t 
theatr e in th e Bohemia n land s and in Czechoslovakia . Th e Performance s of Josef 
Skupa , however, derive thei r unmatche d individualit y from a combinatio n of tradi -
tiona l element s and th e innovative , experimenta l approac h of th e amateu r movemen t 
and especially some element s borrowe d from cabare t and burlesque . Since th e early 
20fl1 Century , ther e has been a multitud e of institution s which provid e an organiza -
tiona l framewor k for every aspect of puppe t theatr e cultur e and thu s mak e it possi-
ble to discuss puppe t theatr e as a contemporar y aspect of cultura l life. 

N O T A M A G N I F I C E N T R I D E 

Karel Hruza 

Th e presen t articl e is a critica l review of th e monograp h "Th e Magnificen t Ride . 
Th e Firs t Reformatio n in Hussit e Bohemia " (1998) by Thoma s A. Fudge . Thi s 
exhaustive synthesi s of Bohemia n reformatio n and Hussit e revolutio n is an ambi -
tiou s undertaking , its chapter s rangin g from "Bohemi a on th e Eve of th e Hussit e 
Movement " to th e change s tha t thi s movemen t brough t about . H o w Fudg e deals 
with source s and with literatuře , however, does no t always represen t curren t scien-
tific Standards . As a result , th e whole boo k is marre d by (to o many ) deficiencie s 
relatin g to th e presentatio n of facts, to quotation s an d to th e scientific apparatus . Th e 
chapter s pertainin g to structura l and intellectua l history , albeit raising some intri -
guing question s and offering ne w approaches , amon g the m communicatio n science 
and literac y research , are no t entirel y convincin g either . Moreover , th e language is 
no t as clear and to th e poin t as it coul d be. Summin g up , thi s boo k is neithe r a con -
vincin g synthesi s of contemporar y researc h no r a compellin g presentatio n of indivi-
dua l aspect s of th e Hussit e revolution . 

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

Josef Polišenský 

Examinin g his own biograph y and thos e of several member s of his family, Josef 
Polišensk ý make s it piain tha t nationa l utraquis m and bilingualism were no excep-
tion in th e Bohemia n land s an d in Moravi a even as late as th e interwa r period . And 
when individual s did profess affiliation to on e of th e two nationa l groups , thi s was 
often accidental , resultin g from biographi c coincidence , and no t always was it boun d 
to last a lifetime . Th e dictatorship s unde r which th e Czec h societ y lived from 
1938/3 9 onward s installed nationa l socialism as an instrumen t of power , th e result 
being a forced Separatio n of Czech s and Germans . In private and in small groups , 
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among historians for instance, national tolerance survived and contacts between the 
two peoples could be maintained. In very personal reminiscences of these contacts, 
Polišenský advocates a return to the traditional Czech-German fellowship - devoid 
of political calculation - which was frequently found in the Bohemian lands before 
the "national age". 

H O M A G E F O R V I L É M F L U S S E R 

Andreas Strähl 

Vilém Flusser, born in Prague in 1920, is known above all for his contributions to 
the theory of mass media. The article briefly sketches his biography and his most 
important works. Bereft of his Prague world and of his relatives, the Jewish student 
of philosophy experiences his flight to Brazil, in 1940, as a fall into an abyss. He 
commits himself to Brazilian culture, becomes professor of philosophy at Sao Paulo 
and publishes books and philosophic sketches, first in Brazil and then in Germany. 
In philosophic "scenes" he develops his theory of a sea change just taking place, 
from history as a product of literacy to post-history characterised by algorithms and 
technical charts. He attempts to counteract the threat posed by powerful device-ope-
rator complexes with dialogue which is to bring about a sense of purpose. In 1972, 
he goes to France. In 1983, his book "For a philosophy of photography" establishes 
his reputation as a leading proponent of the philosophy of Communications. In 1991, 
he travels to Prague, his home town, where he delivers a lecture at the Goethe-
Institut. On the way back, he is killed in an accident. 



RÉSUMÉ S 

A M B I G U Í T É S D E R I T U E L : L O Y A L I T É D Y N A S T I Q U E , 
P A T R I O T I S M E T E R R I T O R I A L E T N A T I O N A L I S M E 

A U C O U R S D E S T R O I S D E R N I E R S C O U R O N N E M E N T S 
E N B O H É M E 

Hugh Agnew 

Ce t articl e analyse l'importanc e symboliqu e et les signification s contestée s des 
couronnement s de Leopol d I I (1791), Francjoi s I I (1792) et Ferdinan d (1836) pou r les 
Tchěque s ainsi que pou r 1'Eta t des Habsbourg . Pourquo i les Habsbour g et les Etat s 
de Bohem e se donnaient-il s la pein e de mettr e en scěne ces rituels et de les finance r 
et pourquo i les patriote s tchěque s les saluaient-il s comm e des fétes nationales ? Le 
ritue l politiqu e du couronnemen t ne fonctionnai t pas puremen t en tan t que force 
conservatrice , légitiman t aussi les relation s de pouvoi r existantes . Gräc e aux ambi -
gůités du rituel , les participant s pouvaien t voir des signification s différente s et mem e 
contestable s dan s un e ceremoni e que tou š reconnaissaien t comm e étan t ďimportan -
ce. En fonctio n de si on voyait le couronnemen t avec les yeux du roi , des Etat s ou 
des patriote s nationaux , celui-c i permettai t au cour s ďune seule ceremoni e de rendr e 
hommag e á la fois a la dynastie , au royaum e de Bohem e et ä la natio n tchěque . Les 
aspect s du couronnemen t qui soulignai t le statu t uniqu e de la Boheme , avec notam -
men t l'utilisatio n rituell e de la langue tchěque , étaien t important s pou r les patriote s 
naissan t et fournissaien t un fond commu n entr e leurs attitude s et Celles des Etat s de 
Boheme . Avec le temps , les festivals populaire s ä l'occasio n du couronnemen t chan -
gěren t de sens quan d l'image du paysan heureu x et satisfait céda la place a un e repré -
sentatio n de la Bohem e faite par le bas peupl e avec ses maniěre s particuliěre s de voir. 
Le refus de Franjoi s Josep h d'etr e couronn e roi de Bohem e augment a l'importanc e 
de la Couronn e de saint Venceslas en tan t que symbole de 1'Eta t tchěque , fonctio n 
qu'elle rempli t encor e de no s jours. 

„ O P P O R T U N I S M E T A C T I Q U E " : 
L ' A D A P T A T I O N P A R K A R E L K R A M Á Ř D U C O N C E P T 

D E P A L A C K Ý D E „ S T A A T S R E C H T " B O H É M E 

Stanley B. Winters 

Les idées de F. Palack ý sur l'austroslavisme , un e reform e d'empire , et le „Staats -
recht " bohém e furen t propagée s dan s la pensé e politiqu e tchěqu e et en pratiqu e de 



250 Bohemia Band 41 (2000) 

1890 ä 1914 par le jeune politicie n tchěqu e Kare l Kramář . Le concep t de Kramá ř du 
„Staatsrecht " pri t forme gräce ä l'essai de Palacký , „Ide a Stát u rakouského " et ses 
propre s recherche s dan s les archives. Kramář , usa d'opportunism e tactiqu e pou r 
adapte r les idées de Palacký , -  portan t sur le fédéralisme , les droit s de nationalit é 
égaux et un e Autrich e restructuré e -  aux condition s en Bohem e et en Autrich e au 
tournan t du XXe siěcle. Cela impliquai t que les Tchěque s retiren t leur demand e 
ďune reconnaissanc e entiěr e et immédiat e de la validitě du „Staatsrecht " par le regi-
me de Vienne . Ces idées coi'ncidaien t avec la „ligne de conduit e politiqu e positive" 
(positive policy) accomodant e qui avait été en trai n de se développe r dan s le Pro -
gramm e du jeune part i tchěqu e quan d Kramá ř en devint le leader . Kramá ř fut forte -
men t influenc é par Palack ý sans toutefoi s etre un disciple aveugle. Comm e Palacký , 
il compri t que , pou r les Tchěque s et les Slaves, il étai t nécessair e que 1'Autrich e exis-
te, mais seulemen t dan s la mesur e oú eile offrait des possibilités de liberté , ďégalité 
et de démocrati e ä sa majorit ě slavě et qu'elle reconnaissai t les droit s historique s des 
terre s de la Couronn e de Boheme . 

L ' E G E R L A N D E N T C H É C O S L O V A Q U 1 E 

Andreas Wolf 

Dan s aucu n autr e territoir e colonis é alleman d de la Premier e Républiqu e tchéco -
slovaque, l'espoir d'un e réunio n avec l'AUemagn e si proch e ne persista pendan t des 
décennie s autan t qu' ä Eger (Cheb ) et dan s les environs . O n ne peu t complětemen t 
explique r cet irrédentism e potentie l ni par la proximit é de la frontiěre , ni par les 
action s peu délicate s de l'administratio n tchécoslovaque , ni par la crise économiqu e 
mondial e ou la monté e de Hitler . Ce seraien t en fait bien plus des évěnement s histo -
rique s raconté s de génératio n en génération , concu s dan s la continuit é des évěne-
ments , qui créěren t un e conscienc e collective transmis e de génératio n en génératio n 
qui eut aussi des effets politiques . Le nantissemen t réussi de l'Egerlan d au moye n äge 
avec la „ville libre d'Empire " d'Ege r en tan t que centr e et Pindépendanc e garanti e 
officiellemen t de la Couronn e de Bohem e indiqu e lä un e traditio n qui a faconn é un e 
identitě , qui sert aujourd'hu i de memoir e collective historiqu e ä la „collectivit é de 
traditio n des habitant s de l'Egerland" . Au cour s de la formatio n d'un e identit ě com -
mun e suděte-allemand e - consciemmen t opposé e ä la „théori e du Staatsrecht " -
d'autre s tendance s traditionnelle s vinren t s'ajoute r ä la „théori e du nantissement" . 

M E R V E I L L E D ' A U J O U R D ' H U I E T D E C H A Q U E J O U R 

Rike Reiniger 

L'auteu r de cet essai détaill e clairemen t quels sont les différent s domaine s d'in -
fluence du theatr e de marionnette s tchěque . D'un e part , eile remont e ä la traditio n 
du theatr e de marionnette s ambulan t ä l'epoqu c baroque , ä qui l'on a attribu é une 
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mission politico-culturell e important e en rappor t avec un e „Renaissanc e nationale" . 
D'autr e part , eile fait ressorti r l'importanc e du röle joué par certain s pédagogue s et 
amateur s pou r le développemen t du theatr e de marionnettes , qui s'essayerent ä de 
nouveau x concept s éducatif s et artistiques . Ces deux lignes de traditio n se retrouven t 
encor e de no s jours dan s les théatre s de marionnette s allemand , polonai s et hébreu x 
des pays bohěme s ainsi qu'e n Tchécoslovaquie . Le theatr e de Josep h Skupa a attein t 
par contr e son particularism e inimitabl e gräce ä son mélang e ďélément s tradition -
nels lies ä un esprit d'innovatio n venu du theatr e amateu r et aussi gräce ä des idées 
inspirée s du cabare t et des comédie s musicales . Depui s le debu t du XXe siěcle, diver-
ses institution s offrent un cadr e ďorganisatio n ä toute s les sortes de thěatre . Ces t 
ainsi que certaine s condition s on t été remplie s pou r permettr e au theatr e de vivre et 
on peu t aujourďhu i considére r que le theatr e de marionnette s est un facteu r de la 
vie culturelle . 

U N E C H E V A U C H É E P E U A G R É A B L E 

Karel Hruza 

L'essai suivant trait e d'un e discussion critiqu e au sujet d'un e monographi e paru c 
en 1998 „Th e Magnificen t Ride . Th e Firs t Reformatio n in Hussit e Bohemia " de 
Thoma s A. Fudge . Cett e vaste synthěse sur la Reform e bohém e et la Revolutio n 
hussite présent e en plusieur s chapitre s un programm e ambitieux . Elle trait e de la 
„Bohem e ä la veille du mouvemen t hussite et ses conséquences . La maniěr e don t 
Fudg e utilise les source s et la littératur e ne correspon d pas toujour s au niveau scien-
tifique standard . Pou r cett e raison , tro p ďerreur s apparaissen t dan s la presentation , 
les citation s et dan s les annotation s scientifiques . D e méme , les chapitre s traitan t de 
l'histoir e et des idées, qui souleven t quelque s passionnante s question s et touchen t ä 
de nouveau x aspect s comm e la science de la communicatio n et la recherch e de l'al-
phabétisatio n (literacy) , n'arriven t pas vraimen t ä convaincre . La dessus, il est ä dé-
plore r que la langue utilisée manqu e de prěcision . Ces t pourquo i l'auteu r du presen t 
essai tire la conclusio n que ce livre n'es t ni un e synthěse scientifiqu e sérieuse de la 
recherch e modern e digne d'etr e lue, ni un e étud e convaincant e sur certaine s ques-
tion s posées par la Revolutio n hussite . 

C O M M E N T A I R E S T A R D I F S S U R L A Q U E S T I O N 
T C H É C O - A L L E M A N D E 

Joseph Polišenský 

Au vu de sa biographi e personnell e et des lignes de vie de quelques-un s de ses 
parents , Josep h Polišensk ý me t en evidenc e que l'utraquism e nationa l et le bilinguis-
me dan s les pays bohěme s et notammen t en Moravi e n'etaien t nullemen t des excep-
tion s jusque dan s l'entre-deux-guerres . Mém e dan s les cas ou des homme s se disai-
ent apparteni r ä l'un e des nationalité s du pays, cela étai t plus souven t du ä des 
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hasard s biographique s et cett e Situatio n n'etai t pas forcémen t valable pou r tout e la 
vie. Les dictatures , souš lesquelles la société tchěqu e vivait depui s 1938/1939 , utilisě-
ren t le nationalism e comm e instrumen t de pouvoi r et procéděren t violemmen t a la 
Separatio n des Tchěque s et des Allemands . En přivé et dan s de petit s cercles -  comm e 
par ex. celui des historien s -  la toleranc e national e survécut et des contact s entr e 
membre s des deux peuple s puren t continue r ä étre entretenus . Dan s des annotation s 
trě s personnelles , Polišensk ý plaide en faveur de ces contact s et il souhait e que 1'on 
revienn e ä un e coexistenc e traditionnell e tchéco-allemand e - libérée de tout e préoc -
cupation s politique s -  teile qu'o n la rencontrai t fréquemmen t autrefoi s dan s les pays 
bohěme s avant „1'époqu e nationale" . 

H O M M A G E A V I L É M F L U S S E R 

Andreas Strahl 

Vilém Flusser , né ä Pragu e en 1920, fut surtou t accept é en tan t que théoricie n des 
médias . L „hommage " suivant présent e briěvemen t sa vie et ses oeuvres principales . 
En 1940, cet étudian t en philosophie , juif, se refugia au Brésil. Mai s la pert e de ses 
racine s pragoises et de sa famille le jeta dan s un grand désarroi . Il s'engagea pou r la 
cultur e brésilienne , devint professeur de philosophi e ä Sao Paul o et fit paraitr e des 
livres et des commentaire s philosophiques , ďabord au Brésil puis en Allemagne . 
C e s t dan s des „scénarios " philosophique s qu'i l développ a sa these du changemen t 
actue l de paradigm e de l'histoire , un produi t de 1'écriture , et ce jusqu'ä la posthis -
toire , don t les code s marquant s son t Palgorithm e et l'image technique . Fac e ä la mena -
ce de puissant s complexe s appareil-opérateur , il établi t un e valorisatio n par le dialo -
gue. En 1972, il s'installe en France . En 1983 paraí t son livre „Pou r un e philosophi e 
de la photographie " qui fonde sa réputatio n de précurseu r philosophiqu e de la com -
munication . En 1991, il retourn e pou r la premiér e fois ä Pragu e oú il fait un e Confe -
renc e au Goethe-Institut . Sur le chemi n du retour , il meur t dan s un accident . 
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D V O J Z N A Č N O S T R I T U Á L U : 
L O A J Á L N O S T D Y N A S T I I , T E R I T O R I Á L N Í 

P A T R I O T I Z M U S A N A C I O N A L I Z M U S PŘ I P O S L E D N Í C H 
T Ř E C H KRÁLOVSKÝC H K O R U N O V A C Í C H V Č E C H Á C H 

Hugh Agnew 

Článe k analyzuje symbolický význam a sporn ý smysl korunovac í Leopold a II . 
(1791), Františk a II . (1792) a Ferdinand a (1836) vzhledem k Čechů m i habsburské -
mu státu . Pro č brali Habsburkov é a čeští stavové na sebe potíž e a výdaje k inscena -
ci těcht o rituál ů a pro č je slavili čeští vlastenc i jako národn í slavnosti? Politick ý ritu -
ál korunovac e nefungova l jenom jako konzervativn í síla, která legitimovala stávající 
mocensk é vztahy. Dík y dvojznačnost i rituál u bylo možn é spatřova t různé , ba 
dokonc e sporn é význam y v ceremonii , která -  v to m se všichni shodoval i -  byla 
důležitý m počinem . Dynastie , Království české i český náro d mohl i být všichni osla-
vováni v jedno m aktu ; záleželo jeno m na tom , zda-l i byl zaujat zorn ý úhe l vladaře , 
českých stavů neb o vlastenců . Aspekty korunovace , které podtrhoval y jedinečn é 
postaven í Čech , zvláště rituáln í užíván í českého jazyka, byly důležit é pro české vla-
stenc e a skýtaly společno u základn u jak pro stanovisko vlastenců , tak i pr o stanovi -
sko českých stavů. P o čase došlo k přesun u význam u dokonc e i u lidových slavno-
stí, doprovázejícíc h korunovac e v to m smyslu, že obra z „šťastnéh o a spokojenéh o 
venkovana " ustoupi l obraz u Čech , kter é byly reprezentován y prostý m lidem z 
odlišnýc h sfér. Odmítnut í Františk a Josefa, být korunová n na krále českého , jen 
zvýšilo významnos t korun y svatováclavské jako symbolu české státnosti , funkce , 
ktero u pln í až dodneška . 

„ T A K T I C K Ý O P O R T U N I Z M U S " 
K R A M Á Ř O V A A D A P T A C E P A L A C K É H O K O N C E P C E 

Č E S K É H O S T Á T N Í H O PRÁV A 

Stanley B. Winters 

Palackéh o myšlenky austroslavizmu , reform y rakousko-uhersk é monarchi e a 
koncepc e českého státníh o práva propagova l v českém politické m smýšlení a praxi 
od 90. let 19.stolet í až do roku 1914 mladočesk ý politi k Kare l Kramář . Kramářov a 
koncepc e státníh o práva se vyvinula z Palackéh o eseje „Ide a státu rakouského " a 
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jeho vlastních archivníc h výzkumů . Kramá ř využil přito m „taktickéh o oportuniz -
mu" , aby moh l přizpůsobi t Palackéh o myšlenk y federalizmu , rovnýc h národnost -
ních práv a nové struktur y Rakousk a podmínká m Čec h a Rakousk a na přelom u sto-
letí. To však vyžadovalo, aby Češi odstoupil i od požadavk u plnéh o a okamžitéh o 
uznán í platnost i státníh o práva, kladenéh o na vídeňský režim . To odpovídal o 
přizpůsobiv é „pozitivn í politice" , která se v program u stran y mladočech ů vyvíjela v 
době , kdy Kramá ř ve stran ě převzal vedouc í roli . Kramá ř byl Palacký m silně ovliv-
něn , nesledova l mu však slepě. Podobn ě jako Palack ý přiznáva l nutnos t existence 
Rakousk a pro Čech y a Slovany, ale jenom do té míry, nakoli k by Rakousk o skýtalo 
své slovanské většině svobodné , rovné a demokratick é vývojové možnost i a uzná -
valo historick á práva zemí korun y české. 

C H E B S K O V Č E S K O S L O V E N S K U 

Andreas Wo If 

V žádn é jiné Němc i osídlen é oblast i prvn í československé republik y nezůstal a 
naděje na spojení s blízkým Německe m po celá desetilet í natoli k živou jako v Cheb u 
a jeho okolí . K tomut o potenciálním u iredentism u neposkytuj e uspokojivé vysvět-
lení ani blízkost hranic , ani necitlivé jednán í československé správy, ani světová 
hospodářsk á krize či vzestup Hitlera . Byly to spíše tradovan é historick é události , 
koncipovan é v kontinuit ě nepřetržitéh o dějového pásma , které vedly ke vzniku 
kolektivníh o a od generac e na generac i předávanéh o povědomí , jež působil o i v obla-
sti politick é činnosti . D o středověk u spadající zástava Chebsk a se svobodný m 
říšským měste m Che b jako centru m a s listinn ě garantovano u nezávislost í na koru -
ně české představoval a buňk u kolektivn í identity , z níž se vyvinula tradice , ze které 
„Tradičn í obec Egerlanderů " do dneška čerp á svůj kolektivn í dějinn ý obraz . V 
průběh u vytváření společn é „sudetoněmecké " identit y se k tét o „teori i zástavy" 
- která byla vědom ě stavěna prot i české „teori i státníh o práva" -  přidružil y další 
linie německýc h tradi c v českých zemích . 

„ D N E S A D E N N Ě Z Á Z R A K Y " 

Rike Reiniger 

Autork a příspěvku objasňuje různ é linie působen í českého loutkovéh o divadla: 
jedna k načrtáv á až do dob y barok a spadající tradic i putovníh o loutkovéh o divadla, 
kterém u bylo v souvislosti s národní m obrození m připisován o důležit é politicko -
kulturn í poslání . N a druh é stran ě podtrhuj e význam jednotlivýc h pedagogů a ama -
térů , kteř í svými novátorským i výchovným i a uměleckým i koncept y přispěl i k roz -
voji loutkovéh o divadla. Ob ě linie tét o tradic e lze vysledovat i u loutkovéh o divad-
la, které v českých zemích , resp. v Československ u hrál o v němčině , polštin ě a 
hebrejštině . Divadl o Josefa Skupy dosáhl o svého nenapodobitelnéh o svérázu kom -
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binac í tradičníc h prvků s inovativní m přístupe m amatérskéh o hnut í a obzvláště pak 
impulz y z kabaret u a revuálníh o divadla. A koneckonc ů poskytuje od počátk u 
20. stolet í řada instituc í všem fenoménů m loutkářsk á scény organizačn í rámec . Takt o 
byly vytvořeny předpoklady , za kterýc h je dne s možn é diskutova t o loutkové m 
divadle jako o faktoru kulturníh o života. 

Ž Á D N Á V Z N E Š E N Á J Í Z D A 

Karel Hruza 

V předkládané m textu se jedná o kriticko u konfrontac i s monografi í Thomas e A. 
Fudgeh o „Th e Magnificen t Ride . Th e first Reformatio n in Hussit e Bohemia " 
[Vznešená jízda. Prvn í reformac e v husitských Čechách] , která vyšla v roce 1998. 
Tat o široce založen á syntéza české reformac e a husitské revoluce vykazuje svými 
kapitolam i ambiciózn í program , kter ý sahá od zobrazen í Čec h „v předveče r husit -
ského hnutí " až k jeho výsledkům. Fudgeh o zacházen í s pramen y a literaturo u 
přito m neodpovíd á vždy předpokládaném u vědeckém u standardu . V důsledk u toh o 
se táhn e celou kniho u (příliš) mnoh o chyb v líčení , citátec h i ve vědeckém aparátu . 
Ale i ty kapitoly , které jsou koncipován y se zaměření m na otázk y strukturníc h a 
duchovníc h dějin a které zprostředkovávaj í několi k zajímavých aspektů a všímají si 
i nové problematik y - napříkla d z oblast i komunikativníc h věd a výzkumu písem-
nost i -  nepřesvědčuj í v dostatečn é míře . K tom u se přidružuj e i fakt, že jazyk auto -
ra postrád á jasnosti . Kritic e je třeba podrobi t i chybějící věcnost výpovědí. Takt o 
docház í auto r literárn í zprávy k závěru, že zmíněn á knih a ve snaze být syntézo u 
moderníh o výzkumu nen í ani zajímavou četbo u a ani přesvědčivou studi í k jistým 
aspektů m husitské revoluce . 

P O Z D N Í G L O S Y K Č E S K O - N Ě M E C K É O T Á Z C E 

Josef Polišenský 

N a příklad u svého vlastníh o životopisu a životníc h cest několik a svých rodinnýc h 
příslušník ů Josef Polišensk ý objasňuje , že národnostn í utrakvizmu s a dvojjazyčnost 
netvořil y v českých zemíc h a obzvláště na Morav ě až do dob y meziválečn é žádno u 
výjimku. I v případech , kdy se lidé hlásili k jedné ze dvou národnost í země , 
vyplývalo to často spíše z životopisnýc h náho d a nemusel o to vždy zachova t 
celoživotn í platnost . Diktatury , ve kterýc h česká společnos t od let 1938/3 9 žila, 
nasadil y nacionalizmu s jako mocensk ý prostřede k a naléhal y na rozcho d Čech ů s 
Němci . V soukrom í a v užších kruzíc h -  tak např . mez i historik y -  přežila však 
národnostn í toleranc e a kontakt y mez i příslušník y obo u národ ů bylo možn é pěsto -
vat. Polišensk ý se ve svých velmi osobníc h poznámkác h k těmt o kontaktů m vyslo-
vuje pro to , vrátit se -  nezávisle na politickýc h zájmech - k tradičn í česko-německ é 
pospolitost i tak, jak tom u bylo v českých zemíc h před „národní m věkem". 
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H O M M A G E N A VILÉM A FLUSSER A 

Andreas Strahl 

Vilém Flusser , narozen ý roku 1920 v Praze , si získal jmén o především jako me-
diáln í teoretik . Předkládan á hommag e představuj e krátc e jeho životn í dráh u a 
nejdůležitějš í spisy. Rok u 1940 utíká židovský studen t filozofie do Brazílie, kde 
prožívá ztrát u svého pražskéh o světa a svých příbuznýc h jako bezedn ý pád . 
Angažuje se pr o brazilskou kulturu , stane se profesore m filozofie v Säo Paul u a 
publikuje knih y a filozofické glosy, nejdříve v Brazílii, pak v Německu . Ve filozo-
fických „scénách " vyvíjí tezi o současn é transformac i paradigmat u dějin, produkt u 
písma , v postdějiny , jejichž určujícím i kód y jsou algoritmu s a technick ý obraz . Prot i 
ohrožen í mocným i komplex y „aparát-operátor " staví usmyslněn í cestou dialogu . V 
roce 1972 se stěhuje do Franci e a roku 1983 vychází jeho knih a „Pr o filozofii foto -
grafie", která mu získala pověst průkopník a komunikativně-filozofickéh o myšlení . 
V roce 1991 se poprvé vrací do Prahy . Přednáš í na tamějším Goethe-Institut u a na 
zpátečn í cestě utrp í smrteln ý úraz . 
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