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E D I T O R I A L 

Die Vorstellung von Prag als einer Stadt, in der sich tschechische, deutsche, jüdische 
und christliche Kulturen zu einem ganz eigenen melting-pot vereinigten, erlebt seit 
Jahren eine Renaissance. Als Welt jenseits der oft provinziellen Nationalismen, die 
die politische Kultur der böhmischen Länder und der Tschechoslowakei der Zwi-
schenkriegszeit prägten, wird die „Dreivölkerstadt" als tschechisch-deutsch-jüdi-
sche Symbiose imaginiert, die die im nationalen Zeitalter geforderten eindeutigen 
Identitätsentwürfe und Zugehörigkeiten unterwanderte. In diesem Sinne lässt sich 
von einem „Erinnerungsort" sprechen, der - nach der Zerstörung durch die natio-
nalsozialistische Judenverfolgung und Besatzungspolitik in den böhmischen 
Ländern - seine deutlichsten Spuren in der Literatur hinterlassen hat. Aber auch 
die nationalen Selbst- und die Geschichtsbilder von Tschechen, Deutschen und 
Sudetendeutschen haben dieses „Erbe" tschechisch-deutsch-jüdischen Zusammen-
lebens in mitunter bezeichnender Art und Weise für sich reklamiert, interpretiert 
oder beschwiegen. 

Im vorliegenden Heft der „Bohemia" werden diese Vorstellungen und Projek-
tionen, ihre Entstehung und ihre Wirkungsgeschichte diskutiert. Aus unterschied-
lichen Perspektiven gehen die Autorinnen und Autoren Identitätskonstruktionen 
von Tschechen, Deutschen und Juden in der Zeit zwischen den 1880er Jahren und 
1938 nach. Wie nahmen sich Vertreter dieser drei Gruppen selbst und in ihren 
Beziehungen zu den jeweils „Anderen" wahr? Inwieweit waren die so entstandenen 
Identitäten an bestimmte Kontexte und Orte gebunden, entsprachen sie den sozia-
len Realitäten? Welche Rolle spielten diese Bilder, Gegnerschaften und Koalitionen 
in der lokalen und in der „großen" Politik? 

Das Collegium Carolinum befasst sich in seinen Projekten, Tagungen, Publika-
tionen und nicht zuletzt auf den Seiten der „Bohemia" seit langen Jahren mit der 
Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern. In dem vorliegenden Heft wer-
den die Ergebnisse einer Tagung präsentiert, die Prof. Dr. Yfaat Weiss (Haifa), Prof. 
Dr. Michael Brenner (München) und Prof. Dr. Andreas Gotzmann (Erfurt) im Rah-
men ihres gemeinsamen Projektes „Jewish History in a Multi-Ethnic Network. The 
German-Jewish-Czech Triangle (1880-1938)" im Dezember 2003 an der Ludwig-
Maximilians-Universität veranstaltet haben. Die Herausgeber der „Bohemia" haben 
mit Freude die Gelegenheit wahrgenommen, die Tagungsbeiträge an dieser Stelle zu 
publizieren. 

Die Herausgeber 



I N T R O D U C T I O N 

While mos t researc h on th e histor y of Jewish societie s has emphasize d Separatio n 
and distanc e between a majorit y and a minorit y population , thi s volum e focuses on 
exchang e and interactio n in a multi-ethni c environment . Presentin g th e researc h of 
outstandin g scholars , thi s issue of th e Journa l "Bohemia " seeks to investigate th e 
encounte r between Centra l Europea n Jews and th e population s amon g which the y 
lived throug h an innovativ e themati c perspective . Th e Situatio n of th e Jews in th e 
Czec h land s is taken as a čase study tha t will allow an analysis of political , social, cul-
tura l and religious affiliations and network s in th e contex t of a multi-ethni c statě . 
Th e volum e no t onl y adds to ou r knowledge abou t th e centra l aspect s of anti -
semitism and nationa l affiliation , it also challenge s ethni c definition s by focusin g on 
thei r changin g and interactiv e characte r as the y were negotiate d between th e politi -
cal and social camp s in th e ethni c triangl e of Jews, German s and Czechs . 

Th e researc h on Europea n Jewish histor y in moder n time s in generá l -  and centra l 
Europea n Jewish histor y in particula r -  has long been caugh t between th e paradigm s 
of nationhoo d and assimilation . O n thi s ground , otherwis e opposin g historiograph -
ical approache s agree on th e existence of clear-cu t position s of majorit y versus 
minority . Thi s notio n established a commo n understandin g abou t th e integratio n 
and th e rejectio n of th e Jewish populatio n by th e broade r society. Antisemitis m as 
a rejectio n by society was therefor e interprete d as th e increas e of distance , while 
Jewish contribution s to generá l society were perceived as reconciliation . Thi s in-
fluentia l binar y approac h fails to describe th e intensiv e interactio n between Jews and 
thei r often diverse environments . Th e conceptua l change s in Jewish historiograph y 
since th e 1980s allow us to reconside r th e relatio n between bot h sides and help us to 
describe th e multitud e of historica l processe s as well as th e self-define d characte r of 
Jewish life even unde r th e growing pressure towar d assimilation . Bypassing concept s 
of multi-ethnicit y tha t negat e existing differences , thi s volume emphasize s th e essen-
tial cultura l characteristic s of th e various ethni c group s as product s of social and 
cultura l practice s as well as of interactiv e processes . Acknowledgin g hybridit y an d 
retracin g comple x ambivalen t processes , th e individua l essays investigate well-
established cultura l norm s and social distinction s tha t define Jewishness. 

Th e Situatio n of Jews in th e Czec h land s between 1880 and 1938 allows th e para -
digmati c analysis of political , social, cultura l and religious affiliations and network s 
in th e contex t of a multi-ethni c statě . Althoug h th e Jews of th e so-calle d Histori e 
Land s -  Bohemia , Moravi a and Czec h Silesia -  had been confronte d with th e nation -
al tension s between Czech s and German s since 1848, on e can hardl y find any seri-
ous influenc e of thi s conflic t on Jewish life prio r to 1880s. Actually, unti l th e last 
quarte r of th e 19l Centur y th e Czec h nationa l movemen t was relatively weak, in 
contras t to th e alread y dominan t German-libera l tren d in Bohemia . Henc e it is hard -
ly surprisin g tha t from th e 1850s onward s Jewish individual s in th e Czec h land s 
becam e mor e and mor e integrate d int o th e Germa n componen t of local society and 
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thus continued a process that was already initiated by the imperial Patent of 
Toleration in 1781. However, in the last two decades of the 19th Century Czechs 
began to translate their numerical predominance in Bohemia and Moravia into con-
crete political power. In 1879 both the Young Czech Party and their more conserva-
tive rivals, the Old Czechs, joined the conservative government of Count Eduard 
Taaffe, while the German liberals were for the first time excluded from the coalition. 
In 1880 the Austrian Language Law proclaimed that any Czech individual within the 
"lands of the Czech Crown" could use Czech as an official language, and by 1882 
the Czechs gained a majority in the Bohemian Diet. In 1881 the government agreed 
to the division of Prague's Karl Ferdinand University into separate Czech and 
German branches. 

In addition to the political developments, far-reaching demographic changes 
occurred during the latter part of the 19l Century. The severe economic crisis that 
put an end to the Czech agricultural prosperity resulted in the extensive migration 
of the Czech population to the industrial centres of northern and western Bohemia 
- formerly entirely German regions. These demographic movements also affected 
the structure of Prague's population, strengthening the Czech majority in the city. In 
1880, the inhabitants of the Czech capital who proclaimed German as their daily lan-
guage constituted 14 percent of the total population, while by 1910 the percentage 
had been more than halved. Coupled with the above-mentioned political setbacks of 
the German liberals, this demographic threat provided the immediate background of 
the bitter and sometimes violent struggle between two peoples over every school and 
every street name, and, more seriously, for every job. 

These political and demographic developments had a significant impact on Jewish 
integration into the surrounding society. The escalating national conflict exposed the 
Jewish population to growing criticism from Czech nationalist circles, which con-
sidered the Jews to be the main supporters of the German national cause. This criti-
cism strengthened the position of a small but vocal Czech-oriented Jewish minority. 
Its members exerted sustained political pressure to alter the cultural patterns of the 
Jewish communities, and by the beginning of the 20c Century the efforts of Czech-
Jewish activists had indeed resulted in the weakening of German acculturation. 
Moreover, the significant changes in the political character of German Bohemian 
society caused by the growing power of Czech nationalism also affected the place of 
those Jews integrated into that society. Following the political and demographic 
dechne of the German Bohemians vis-ä-vis the Czechs, the German liberal leader-
ship was challenged by Georg von Schoenerer's Pan-German movement, which -
inspired by a racist antisemitic ideology - advocated the dissolution of the Habsburg 
monarchy and the association of Bohemia with the German Empire. Failing to cap-
ture leadership positions in Prague, these radical nationalists gained numerous 
adherents in northern Bohemia. They argued that Prague, the heart of German lib-
eralism, had ceased to be the centre of German political and cultural life, and that the 
city's German liberal institutions had become predominantly Jewish. This argument 
played on the fact that between 1897 and 1914 German-Jewish liberals had taken 
over institutions and policies that ethnic Germans had abandoned, leaving the latter 
more and more isolated. 
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Nonetheless, at least until the establishment of the first Czechoslovak Republic 
after the First World War one can still trace the development of a German orienta-
tion among numerous Jews in the Czech lands. Perhaps more importantly, Jews 
could exist as culturally assimilated Germans without identifying with German 
nationalism, whereas Czech assimilation would háve entailed a wholehearted com-
mitment to the aims and ideals of the Czech national movement. Also, in many 
regions - including the purely Czech areas - the German language was not only 
considered more prestigious, but was also the official language of the modernized 
religious Services of the Jewish communities. 

Thus, even after 1918, when Jewish children in the Czech regions were transferred 
to Czech schools, there was no such transfer in the mixed Czech-German areas. 
Moreover, in the northern part of Bohemia, the so-called Sudetenland, there were 
still many Jews in 1938 who did not speak Czech. Such parts of the Jewish popula-
tion as were disheartened by Pan-German antisemitism preferred either the Zionist 
Option or other forms of Jewish nationalism, while the Zionist organizations used 
almost exclusively the German language and adopted German organizational pat-
terns and Symbols associated with German student life. Of those Jews who chose to 
declare themselves of Jewish nationality, furthermore - a choice presented by the 
First Republic - many had German as their mother tongue. Yet however deeply 
rooted German culture was among the Jews of the Czech Lands, a clear switch of 
the Jews from German to Czech nationality can be seen after 1918. This process was 
initially accelerated by Masaryk's personality and politics, and in the 1930s by the 
rise and threat of National Socialism. In contrast to German-speaking Jewry, the 
Czech Jews had build up several well-organized associations, whose leaders raised 
the issue of assimilation to a higher philosophical level. Still, even the avowed assim-
ilationists among them did not perceive assimilation as total fusion, wishing instead 
to preserve Jewish individuality. It is hardly surprising therefore that there were also 
Czech-speaking Jews who proclaimed their adherence to the Jewish nationality, 
though to a lesser degree than their German co-religionists. 

Starting from the central aspects that constitute difference as antisemitism and the 
differing Strands of nationalism, the volume concentrates on aspects of close inter-
action between Jews and their environment in which interrelated structures merged 
into each other, creating a dynamic hybrid space in which the differing concepts of 
Jewish identity were defined. These aspects include the re-evaluation of religious 
concepts challenged by new ethnic definitions, the creation of Jewish Spaces in "for-
eign" surroundings, and the forms of closeness and distance that existed within the 
multi-ethnic neighbourhoods. The idea for this volume began with a Joint research 
project undertaken by the Chair for Jewish Studies at the University of Erfurt, the 
Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society at 
the University of Haifa and the Chair for Jewish History and Culture at the 
University of Munich. The interdisciplinary research program included perspectives 
of religious, cultural and social history; it also introduced a new perspective to the 
study of Jewish history - one that, instead of relying on fixed modes of perception 
defined by difference, emphasizes the multi-layered and complex levels of inter-
action among Jews themselves as well as among between Jews and Christians. 
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This research project would not háve been possible without a generous grant from 
the German Israeli Foundation between 2002 and 2005 and the constant support of 
its staff, for which we would like to thank especially its director, Dr. Amnon Barak. 
We are grateful also to our colleagues - Dimitry Shumsky, Dr. Gaby Zürn, and 
Miriam Triendl-Zadoff - who worked as highly motivated investigators in the proj-
ects concerning the co-existence of neighbours and strangers in public space, the 
private history of intermarriage patterns and temporary encounters at the populär 
health resorts; their work afforded all of us new insights. Last but not least, special 
thanks go to the editorial board of "Bohemia" for the inclusion of this volume into 
their prestigious series, and, for the wonderful Cooperation and meticulous work, 
to its chief editor, Christiane Brenner at the University of Munich, and to Stella 
Cramer, student assistant at the University of Erfurt. 

Michael Brenner Andreas Gotzmann Yfaat Weiss 



Kateřina Čapková 

C Z E C H S , G E R M A N S , J E W S -
W H E R E I S T H E D I F F E R E N C E ? 

Th e Complexit y of Nationa l Identitie s of Bohemia n Jews, 1918-1938 

In my articl e I would like to argue tha t what mad e th e problé m of nationa l identit y 
of th e Bohemia n Jews so comple x was th e fact tha t ther e were onl y mino r differen-
ces between th e choices . I am claimin g thi s despit e th e fact tha t th e leadin g Czec h 
and Germa n historian s still ten d to base thei r argument s on th e conflic t between th e 
Czec h and th e Germa n nations , on th e politica l struggle of -  as the y assume - th e 
two historicall y and culturall y so different ethni c groups. 1 And I am claimin g thi s 
despit e th e fact tha t on th e politica l level th e burnin g issue of Bohemia n Jewish 
society in th e interwa r perio d was th e conflic t between th e Zionist s and th e so-
called Czech-Jews . 

On e example is Kare l Fleischmann , doctor , poet , writer , artist , bor n in České 
Budějovice/Budweis . H e was a membe r of th e associatio n Budivoj, an associatio n of 
sout h Bohemia n academics , which was heavily patrioti c and oriente d against th e 
"expansion " of th e Germa n cultur e in th e Czec h regions. 2 H e had very close con -
tact s with Czec h poet s and writers. At th e samé time , he was a membe r of Makkabi , 
th e Zionist s sport s Organization , and of th e associatio n of th e Czec h Zionis t academ -
ics Theodo r Herzl . Accordin g to th e Journa l of Bar Kochba , which was publishe d 
in Israel , Fleischman n was amon g th e mos t active member s of th e Theodo r Herz l 
association. 3 H e however never though t of aliya and was deporte d to Terezi n in 
1941, where he becam e th e head of th e hospita l for old peopl e and mad e drawings of 
th e ghetto ; Fleischman n died in Auschwitz in 1944. H e was Czec h an d Jewish; it was 
no problé m for him to synthesiz e th e two identitie s and nobod y can judge which 
was mor e importan t for him . 

Ther e are man y othe r example s of multipl e nationa l identitie s of Bohemia n Jews. 
I t was mostl y onl y because of th e censu s or election s tha t the y had to thin k abou t 

In contras t to this assumption , some American historian s put emphasi s on the similarities 
of the nationalis t movement s and on the non-ethni c factors in the choice of the nationa l 
identit y (e. g. social position , loyalty to the State, local patriotism) . See King, Jeremy: 
Budweisers into Czech s and Germans . A Local Histor y of Bohemia n Politics , 1848-1948. 
Princeton , Oxford 2002. -  Judson, Pieter : Inventin g Germans : Class, Nationality , and 
Colonia l Fantas y at the Margin s of the Hapsbur g Monarchy . In : Social Analysis 33 (1993) 
47-67. -  See also http://www.cas.umn.edu/wp932.ht m (7.3.2004) for the text of Judson' s 
article . -  Spector, Scott : Prague Territories . Nationa l Conflic t and Cultura l Innovatio n in 
Fran z Kafka's Fin de Siěcle. Berkeley, Los Angeles, Londo n 2000. 
Housková,  Hana : Ceslicí času. Život a dílo Karla Fleischmann a [What Time Left Behind . 
Life and Work of Karel Fleischmann] . Prah a 1998, 31. 
Centra l Zionis t Archives, Jerusalem , Bar Kochb a collection , A 137/5 , "Mein Lied wird 
gehört werden. " 1972. 
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thei r preferre d one . H o w was it possible tha t m a n y of th e Bohemia n Jews hesitate d 
abou t whic h nat ional i t y the y were? O r h o w was it possible tha t som e of th e 
Bohemia n Jews change d thei r preferenc e of nat ional i t y dur in g thei r lives -  some -
time s mor e tha n once ? 

Ther e are , I th ink , thre e impor t an t reason s w h y th e choic e of nat ional i t y was mor e 
comple x an d t o som e degre e un iqu e in Bohemi a in contras t t o o the r E u r o p e a n coun -
tries . 

T h e first a rgumen t refers t o th e demographi c Situatio n of th e Jewish popu la t io n -
t o th e h is tor y of Jewish set t lement . Th e Jews were settle d in Bohemi a nearl y con -
t inuous l y fro m earl y medieva l t imes . I n contras t t o France , England , G e r m a n y an d 
o the r E u r o p e a n countr ies , Jews were no t expelled fro m Bohemi a for mor e tha n a few 
year s in th e middl e of th e 16 t h an d th e middl e of th e 18 t h centuries . I n th e latte r čase, 
th e expulsio n of th e Jews fro m Pragu e ordere d b y Mari a Theresi a even accelerate d 
th e integrat io n proces s of th e Jews in t o th e loca l popula t ion . M a n y Pragu e Jews 
decide d t o wait for th e nullificatio n of th e expulsio n decre e in th e villages an d smal l 
citie s in centra l Bohemi a an d som e of t h e m decide d t o stay in thei r n e w home s even 
after 1748. 4 

T h e nearl y con t inuou s set t lemen t of th e Jews in Bohemi a natural l y ha d an impac t 
o n thei r close relat ionshi p t o th e Bohemia n land . To illustrat e this , I w o u l d like t o 
quo t e f ro m Richar d Feder ' s h is tor y of th e c o m m u n i t y in Kolín/Kolin : 

In th e 1870s somebod y from th e Kolín town hall called Jews foreigners . Nata n Šidlov, a mem -
ber of th e city Council , stoo d up and said: "Sir, com e with me to ou r Jewish cemetery , I will 
show you the grave of my father , grandfather , great-grandfathe r and th e grave of th e father , 
grandfathe r and great-grandfathe r of tha t great-grandfather , and if you want I will show you 
th e graves of th e majorit y of th e Jews from Kolín . And he who does no t háve his ancestor s 
burie d here , the y are burie d in Kovanic e by Mlad á Boleslav or in Prague , as the y marrie d int o 
th e local community . What foreigner s are we ? But , gentlemen , who of you will show me th e 
graves of your ancestor s at th e Kolín cemetery? " Nobod y from th e presen t member s of th e 
city Counci l replied and Nata n Šidlov triumphe d in his heart . 

Thi s expressive s tor y was wr i t te n b y a leadin g Czech-Jewis h rabb i an d relate s t o 
th e old Jewish communi t ie s in th e Czec h region s of Bohemia . T h e Situatio n of th e 
mos t l y G e r m a n region s in th e b o r d e r are a was slightly different . T h e majori t y of th e 
loca l in terwa r Jewish popu la t io n lived ther e onl y fro m th e secon d hal f of th e 19' 

Kieval, Hille l J.: Czec h Landscape , Habsbur g Crown : Th e Jews of Bohemi a and Moravi a 
to 1918. In : Idem.: Language s of Community . Th e Jewish Experienc e in th e Czec h Lands . 
Berkeley, Los Angeles, Londo n 2000, 10-36. 
Feder, Richard : Kolínšt í židé (historick á skizza) [Jews from Kolin (a historica l study)] . In : 
Kalendá ř česko-židovsk ý 47 (1927-1928 ) 61, 197-207. Th e originá l text of quotation : 
"V sedmdesátýc h letech minuléh o stolet í zavadil někd o na kolínské radnic i o židy, nazvav 
je cizinci . Tu povstal přítomn ý člen obecníh o zastupitelstv a Nata n Šidlov a pravil: 'Pane , 
pojďte se mno u na náš židovský hřbitov , ukáž i Vám tam hro b svého otce , děda a praděd a a 
hro b tohot o otce , děda a praděd a a chcete-l i hrob y předk ů většiny kolínských židů , a kdo 
z nich nem á své předk y pohřben y zde, má je v Kovanicíc h u Ml . Boleslavi neb o v Praze ; 
přiženi l se sem. Jací jsme to cizinci ? Ale, pánové , kdo z vás mi ukáže hrob y svých předk ů 
na kolínské m hřbitově? ' Z přítomnýc h členů obecníh o zastupitelstv a neodpovědě l nikd o a 
Nata n Šidlov jásal v srdci svém." 
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Century . After 1848, when it was finally possible for th e Bohemia n Jews to freely 
choos e thei r place of residence , man y Jews from th e centra l Bohemia n villages and 
small cities decide d to move int o th e industriall y mos t develope d German-speakin g 
borde r regions. 6 A similar proces s can be observed amon g Czec h workers. Th e dif-
ferenc e between th e growing Jewish communitie s in Norther n and Western Bohe -
mia and th e communitie s in centra l and Easter n Bohemi a began to be mor e eviden t 
durin g th e last thir d of th e 19th Century . Wherea s in th e borde r region s th e Jews 
often accepte d or reinforce d thei r Germa n cultura l identit y an d established close 
contact s with th e local Germa n bourgeoisie , th e Jews in th e centra l and Easter n Bo-
hemia n villages and small cities, underwen t a rathe r quick proces s of adoptin g Czec h 
language and cultur e -  thank s to th e growing politica l influenc e of th e Czech s in 
these region s and also thank s to th e latě but rapid developmen t of th e Czec h educa -
tiona l systém in th e 1880s and th e 1890s. Th e differenc e between th e borde r regions , 
which were later called th e Sudetenland,  and centra l and Easter n Bohemi a was, 
however, no t limite d to th e questio n of language. Th e Jews from th e mostl y Germa n 
cities like Teplitz/Teplice , Reichenberg/Libere c and Karlsbad/Karlov y Vary be-
longed , alon g with th e Pragu e Jews, to th e economi c elitě of th e Jewish communit y 
in Bohemia. 7 

Still, thei r migratio n within Bohemi a and thei r integratio n int o th e Germa n mid -
dle and uppe r middl e classes did no t effect thei r close relationshi p to th e Bohemia n 
land . Wilma Iggers, who grew up in a German-speakin g family in Mirschika u nea r 
Domažlice/Taus , remember s tha t in her Canadia n exile after 1938 th e Jews from 
Bohemi a had a separat e communit y from othe r Jewish immigrants . The y especially 
differed from th e Jews from Poland , Russia and Lithuani a in thei r relationshi p to 
thei r hom e country . Wherea s th e Polish and Russian Jews mostl y cut off contac t 
with thei r home s in Easter n Europe , Wilma Iggers wrote tha t she would be nothin g 
withou t th e notio n of having her hom e in Bohemia. 8 Interestingly , also th e Bohe -
mian Zionist s were effected by thei r rootednes s in Bohemia . The y mostl y did no t 
thin k of leaving thei r home s and th e vast majorit y of thos e who mad e aliya did so in 
th e last moment s before th e occupatio n of th e Czec h lands . 

M y next argument , which shoul d explain th e closeness of th e choice s between th e 
nationa l identitie s in Bohemia , is th e secularizatio n of th e Jewish communit y in 
Bohemia. 9 Secularizatio n is often viewed as a par t of th e generá l proces s of integra -
tio n of th e Western type Europea n Jewish communitie s int o th e surroundin g soci-
ety. But thank s to th e exten t of secularizatio n of Czec h society, which make s it also 

Kestenberg-Gladstein, Ruth : The Interna l Migratio n of Jews in 19' Centur y Bohemia . In : 
Goldberg, David (ed.) : The Field of Yiddish. Študies in Language, Folklor e and Literatuře . 
Fifth collection . Ne w York 1993, 305-309. 
Čapková, Kateřina : Jewish Elites in the 19' and 20' Centuries . The B'nai B'rith Orde r 
in Centra l Europe.  In : JudaicaBohemia e 36 (2000) 119-142. -Fo r Prague , see Cohen, Gary : 
The Politic s of Ethni c Survival. German s in Prague , 1861-1914. Princeto n 1981. 
Iggers, Wilma and Georg : Zwei Seiten der Geschichte . Lebensberich t aus unruhige n Zeiten . 
Göttinge n 2002, 41. 
For secularizatio n of Bohemia n Jews durin g the intewar period see Iggers, Wilma: Zeite n 
der Gottesfern e und der Mattheit . Die Religion im Bewußtsein der böhmische n Juden in 
der ersten tschechoslowakische n Republik . Leipzig 1997. 
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toda y th e mos t secularize d region in Europe , on e has to emphasiz e thi s phenome -
no n as a separat e one . 

Th e secularizatio n of th e Jews in Bohemi a was, due to th e old settlemen t and th e 
special demographi c Situation , very muc h a result of co-existenc e with surroundin g 
Czec h society. Ther e is, however, anothe r reason for such non-religiou s behavio r of 
Jewish society in Bohemia . In contras t to othe r capita l cities in Centra l and Western 
Europe , Pragu e and othe r large cities in Bohemi a did no t experienc e th e immigratio n 
of th e Easter n Jews from th e 1880s unti l World War I. Th e fact tha t th e image of th e 
Easter n Jew in caftan was unknow n in Pragu e is very well documente d by th e ex-
perienc e of Jiř í Langer , who becam e a follower of Beizer rebbe and who caused con -
sternatio n amon g Pragu e Jews.10 I n addition , th e visit of Yiddish actor s from 
Lemberg/Lvo v to Pragu e and thei r financia l failure shows tha t ther e were few if any 
Easter n Europea n Jews to visit thei r Performances. 11 Th e success of th e Yiddish the -
ater companie s in Berlin or Vienna was possible mainl y because of th e Easter n 
Europea n Jewish audience . I t was onl y durin g World War I tha t a significant num -
ber of Galicia n Jews reache d Bohemia . Th e vast majorit y of them , however, left th e 
countr y before th e end of th e war and th e rest (with onl y some exceptions ) had to 
leave in th e first month s of th e new Czechoslova k State. 12 Also th e immigratio n of 
some Subcarpathia n Jews to Bohemi a durin g th e interwa r perio d did no t signifi-
cantl y chang e th e characte r of Pragu e and Bohemia n Jewish society. In contras t to 
Austria, Germany , France , Englan d and some othe r Western Europea n countries , 
where th e Easter n Jews strengthene d th e Orthodo x and conservativ e forms of 
Judaism , in Bohemi a th e lack of th e Easter n Jewish immigrant s fixed th e secular char -
acte r of tha t region . When , for example , Rabb i Gusta v Sicher , a conservativ e rabbi 
in Náchod/Nácho d and th e Pragu e neighborhoo d Vinohrady/Weinberg e (an d th e 
Chie f Rabb i in th e Czec h land s after World War II ) neede d advice on religious issues 
(ho w to foun d a ne w Jewish cemetery , whethe r a child of an apostat e is a Jew etc.) , 
he always wrote to his colleague s in Polan d or in Eret z Israel , as he had doubt s abou t 
th e exten t of th e Bohemia n rabbis ' knowledge of Jewish law.13 

Th e outcom e of th e secularizatio n of th e Bohemia n Jews was tha t no t onl y th e 
Czech-Jew s but also th e Bohemia n Zionist s did no t view religion as a substantia l 
par t of thei r Jewish identity . In a Zionis t brochur e from 1912, th e Zionis t committe e 
for Bohemi a asserts: 

So who are the Jews? Religion seems today to be the exterior form of Judaism . This, however, 
canno t be the core of Judaism , as tha t would mean tha t everybody who gave up his belief 
ceased to be a Jew, which would not  be conceivable . 

Langer, František : Můj bratr Jiří [My brothe r George] , In : Idem: Byli a bylo [They were 
and there was]. Prah a 1992, 148-164. 
Čapková, Kateřina : Kafka a otázka židovské identit y v dobovém kontext u [Kafka and the 
Questio n of Jewish Identit y in the Historica l Context] . In : Kuděj 3 (2001) 2, 42-52. 
Kuděla, Jiří: Galicia n and East Europea n Refugees in the Histori e Lands: 1914-16. In : 
Review of the Society for the Histor y of Czechoslova k Jews 4 (1991-1992) 15-32. 
Centra l Archives for the Histor y of the Jewish People , Jerusalem , Collectio n Dr . Gusta v 
Sicher, Sign. P209. 
Židovská otázka a její řešení. Vydal Sionistický obvodn í výbor pro Čech y [Jewish Questio n 
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Th e impac t of secularism on th e organize d Czech-Jewis h movemen t was even 
mor e remarkable . Thei r distanc e from religion was strengthene d by th e "away 
from Róme " movemen t in Czec h society after th e foundatio n of th e Czechoslova k 
Republic , which even intensifie d th e anti-clerica l moo d in Czec h society. After 
World War I, all Czech-Jewis h organization s cancelle d th e paragrap h of thei r Stat -
ute s which stipulate d tha t onl y Jews coul d becom e member s of thei r organizations . 
And ther e was a very stron g tendenc y amon g th e organize d Czech-Jew s to leave 
Judais m absolutely , i. e. to assimilate . 

Th e attitud e of th e Czech-Jew s toward s religion was in clear contras t to othe r so-
called integrationis t movement s in German y or Austria, who based thei r Jewishness 
mostl y on thei r religious identit y an d called themselve s Israelites . So Austrian inte -
grationist s frequentl y criticize d th e Zionist s for no t being good Jews, the y for exam-
ple criticize d th e Hakoac h club for playing a footbal l matc h on Saturday . Thi s would 
no t háve annoye d th e Czech-Jew s at all. While th e Zionist s in th e Germa n or 
Austrian čase were often accuse d by th e integrationist s of being secular nationalists , 
in Bohemi a th e Situatio n was th e opposite . Th e Zionist s were mor e intereste d in 
Jewish religion tha n th e Czech-Jews , as the y viewed religion at least as a sourc e of 
Jewish nationa l traditio n and folklóre . Tha t is why th e Orthodo x minorit y in 
Bohemi a supporte d th e Zionist s rathe r tha n th e Czech-Jews . 

Th e consequenc e of th e secularizatio n of th e entir e Czec h society was tha t th e 
Czech s no t onl y did no t requir e conversio n from th e Czec h Jews, but durin g th e 
Firs t Czechoslova k Republi c it was fashionable , especially amon g intellectuals , to be 
non-confessional . 

Th e thir d argumen t is connecte d with th e Firs t Czechoslova k Republi c only. I t 
was typica l for all Bohemia n (as for Moravian , and th e majorit y of Slovakian and 
Subcarpathian ) Jews tha t the y were totall y loyal to th e Czechoslova k statě and to its 
first presiden t T. G . Masaryk . Th e onl y exceptio n were Communist s of Jewish ori-
gin. Th e loyalty toward s th e Czechoslova k statě was self-eviden t for th e Czech -
Jews, and it very muc h influence d th e moderat e politica l progra m of th e Jewish 
nationalist s as well as thei r distaste for makin g aliya.15 I t also exerted great impac t on 
th e Germa n Jews, who supporte d Czechoslova k polic y and who forme d th e core of 
th e Germa n activist movemen t in th e 1930s. And thoug h ther e were man y pre -
judices against th e nationa l characte r of th e Jews, th e politica l authoritie s of th e 
Czechoslova k Republi c mostl y recognize d th e loyalty of th e Jews toward s th e statě . 
Tha t is why ther e were man y Jews amon g th e journalist s and officers who worked 
for Czechoslovakia n propagand a abroa d - in press or as officers of different embas-
sies or cultura l institutions . 

and its Solution . Edite d by Zionis t regional commissio n for Bohemia] . Prah a 1912, 5-6. The 
original text of quotation : "Co jsou tedy Židé? Zevnější forma židovství jeví se dnes jako 
náboženství . To však nemůž e být podstato u židovství, neboť by každý, kdo přestal věřiti, 
přestal tím býti Židem , což je nemyslitelno. " 
Even the most radical Zionis t branc h - the Revisionists or Neo-Zionist s were loyal to 
Masaryk and Czechoslovakia , see Čapková, Kateřina : Pilsudski or Masaryk? Zionis t 
Revisionism in Czechoslovaki a 1925-1940. In : Judaica Bohemia e 35 (2000) 210-239. 
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Th e loyalty to th e Czechoslova k statě and th e possible service for th e benefit s of 
tha t statě was of muc h greater importanc e for Bohemia n Jews tha n thei r linguistic 
and cultura l preferences . Fo r example , in 1919, after lon g preparation , th e Czech -
Jews began to publish th e Czec h newspape r "Tribuna" , th e first daily in Czec h in 
Bohemi a with extensive news abou t Jewish issues from th e Czech-Jewis h poin t of 
view. Th e chief edito r was Bedřic h Hlaváč ; on e of th e othe r editor s was Arne Laurin . 
Th e Czech-Jew s hope d with thi s newspape r to replac e th e Germa n press for Jewish 
families. The y even had th e ambitio n to replac e "Prager Tagblatt " in Jewish house -
holds . Onl y a few years later , bot h Hlavá č and Lauri n too k par t in th e competitio n 
for th e positio n of th e chief edito r of "Prager Presse", a newly established newspa-
per finance d by th e statě and designate d especially for th e readershi p abroad . Lauri n 
won and th e disappointe d Hlavá č asked to be th e chief edito r of "Tribuna " again. H e 
had to endur e fierce criticism from conservativ e Czech-Jews . The y were reluctan t to 
accep t somebod y who had wante d to work for a Germa n newspaper . Still, after some 
disputes , Hlavá č onc e mor e becam e th e hea d of th e Czech-Jewis h newspaper . And 
what abou t Laurin ? Di d th e fact tha t he becam e th e chief edito r of a Germa n news-
pape r affect his nationa l identity ? Was his chang e of th e job a turnin g poin t for his 
nationa l feelings? I do no t thin k so. Th e job in statě service was a high prestige posi-
tio n and th e chang e from th e Czec h to th e Germa n newspape r was of secondar y 
importanc e for him . 

I t was also th e loyalty to th e Czechoslova k statě which mad e - alon g with othe r 
factor s -  th e result s of th e censu s questionable . Thoug h th e questio n of nationalit y 
was politicize d in th e entir e society, Jews were especially aware of th e benefit s of 
thei r individua l choic e for th e nationa l politic s of th e new statě . So it is very likely 
tha t man y German-speakin g Jews (or linguistic utraquists ) chose Jewish or Czecho -
slovak nationalit y durin g th e censu s rathe r tha n German. 16 

Her e I coul d conclud e with th e argumen t tha t th e thre e phenomen a I háve men -
tione d contribute d largely to commo n attribute s of th e Czech , Germa n and Jewish 
nationa l group s in Jewish society in Bohemia . Commo n to all was thei r Bohemia n 
patriotism , thank s to thei r tie with th e Czec h land s which had lasted for centuries ; 
nearl y all of th e Bohemia n Jews did no t base thei r Jewishness on an active religious 
life; all of the m were deeply involved in Czec h and/o r Germa n cultur e and durin g 
th e Firs t Czechoslova k Republi c all th e Bohemia n Jews (excep t of Communists ) 
were politicall y loyal to th e new statě and to Masaryk . 

But here th e next step in ou r quer y abou t nationa l identitie s Starts . If th e nationa l 
group s had so muc h in common , what was th e differenc e between Czech , Germa n 
and Jewish nationa l identitie s in Bohemia ? Was it language or a different politica l 
program ? 

To illustrat e th e decisive differences , I would like to compar e two academi e asso-
ciation s -  th e Czech-Jewis h Kappe r and th e Zionis t Theodo r Herzl . I consciousl y 
chose two group s of peopl e who on th e on e han d belonge d to opposit e movements , 

Idem: Uznán í židovské národnost i v Československu 1918-1938 [Recognitio n of the 
Jewish Nationalit y in Czechoslovakia , 1918-1938]. In : Český časopis historick ý 102 (2004) 
1, 77-103. 



Čapková: Czechs, Germans, Jews - Where Is The Difference? 13 

but who on th e othe r were very close to each other . Th e member s of bot h associa-
tion s grew up in Czech-speakin g families and were integrate d int o th e Czec h cultur -
al and social environment . Th e Czech-Jewis h as well as th e Zionis t student s studie d 
thei r Jewish root s because the y had only limite d knowledge of thei r Jewishness. But 
thos e from th e Kappe r associatio n studie d th e Jewish tradition s and philosoph y 
because the y wante d as Czech s of Jewish descen t to enric h Czec h culture ; and th e 
member s of Theodo r Herz l because the y wante d to find ou t mor e abou t thei r Jewish 
nationa l identity . So what was th e difference ? What was th e differenc e between 
Viktor Fisch l and Egon Hostovský , th e chairme n of th e two association s in th e 
1930s? Bot h were consciou s of thei r Jewishness and bot h were deepl y roote d in 
Czec h culture . Th e works of bot h belon g to th e treasure s of Czec h literatuře . On e 
was a leader of th e Jewish nationa l movement , th e othe r a convince d Czech-Jew . 

The y differed in thei r preferenc e of nationa l identity , but th e differenc e was no t 
th e language, no t th e histor y or religious background , no t th e will to stay or to leave 
th e country . Th e differenc e had rathe r th e characte r of a conviction . I t is to some 
exten t comi c to read th e argument s of th e Czech-Jew s an d Zionist s regardin g thei r 
choic e of nationality . Th e basic argument s are th e samé; what differs is th e Interpre -
tation . Nobod y denie d tha t the Jews forme d a specific Schicksalsgemeinschaft, tha t 
religion played an importan t role for Jewish identit y in th e past and tha t thi s had 
change d in moder n times ; nobod y denie d tha t th e Jews becam e integrate d int o 
Germa n and Czec h societie s in Bohemi a durin g th e 19 and th e beginnin g of th e 
20 t h centurie s and tha t th e Jews had a lon g histor y of co-existenc e with th e Germa n 
and Czec h populatio n on th e territor y of th e Czec h lands . Still, on e side conclude d 
tha t the y were Czech s by nationality , while th e othe r though t the y were Jewish. 
What mad e th e Jews choos e the on e or th e othe r interpretation ? 

I would like to argue tha t social contact s were decisive: family, friendships , work, 
and also th e way in which a Jew was accepte d in th e broade r non-Jewis h environ -
ment . Tha t differed in tim e and place . 

In th e Czec h countrysid e and small Czec h cities, th e integratio n of th e Jews int o 
the Czec h nationa l communit y develope d quit e smoothly . Thoug h ther e were anti -
semitic riot s in th e month s following th e foundatio n of th e Czechoslova k Republi c 
and thoug h ther e were some prejudice s against th e Jews, th e vast majorit y of th e 
local Jews accepte d Czec h language and cultur e as a decisive par t of thei r nationa l 
identity . In a repor t of th e Centra l Zionis t Federatio n for Czechoslovaki a from 1926, 
th e leadershi p complaine d tha t on e can observe a conflic t of generation s in th e Czec h 
region s of Bohemi a and Moravi a -  while th e older , often utraquist , generatio n sup-
porte d mostl y Zionism , 

[...] their childre n were taken by an unstoppabl e stream of cultura l assimilation , from which 
they can be torn out  for the Jewish natio n and Jewish cultur e only with the help of well-
prepare d and organized cultura l educationa l work.17 

Centra l Zionis t Archives, Jerusalem , sign. Z 4/2338 , letter of the Centra l Zionis t Federatio n 
of Czechoslovaki a for the local Zionis t groups and for the confident s from the Zionis t com-
mitte e for the Czech regions, Decembe r 20,1926. The originál text of quotation : "jejich děti 
se nacház í v nezadržitelné m proud u kulturn í asimilace, z něho ž moho u býti vyrvány pro 
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But no propagand a manage d to tear th e youn g Czec h Jews away from th e stream 
of acculturation , and it was onl y durin g th e Secon d Republi c tha t Czec h Jews from 
centra l and Easter n Bohemi a becam e involved in Zionis m in large numbers. 18 I t was 
antisemitis m tha t in man y places destroye d th e existing social contact s and friend-
ships of Jews and non-Jews , includin g th e exclusion of Jews from social meetin g 
points , such as th e associatio n Sokol . 

In th e Germa n borde r regions , th e Situatio n was different in th e interwa r period . 
Here , ther e was also a generatio n conflict . But wherea s th e olde r Jews still ha d man y 
contact s amon g th e Germa n middl e class, th e yout h often faced antisemitis m in th e 
Germa n yout h associations . N o wonder , then , tha t th e German-speakin g Jews from 
th e borde r region s forme d th e core of th e mos t populä r Zionis t yout h Organizatio n 
Techelet h Lavan . 

Th e phenomeno n of multipl e nationa l identitie s was commo n especially in th e 
Czec h cities with a significant Germa n minorit y -  such as Prague , Budweis/Cesk é 
Budějovice or Pilsen/Plzeň . Ther e were man y linguistic utraquist s (no t onl y amon g 
Jews) and it was also mor e understandabl e for Jews and non-Jew s in such multi -
nationa l environment s tha t some Jews would promot e Jewish nationalism . Th e in-
volvemen t in Jewish nationa l association s did no t hinde r th e Jews from being active 
in Czec h or Germa n cultura l and patrioti c organizations , as th e čase of Kare l 
Fleischman n shows. 

These were th e generá l trend s in th e different part s of Bohemia , bu t th e realit y of 
daily life was muc h mor e complex . As comple x as th e social contact s of an individu -
al can be. I n th e čase of Viktor Fisch l and Egon Hostovský , bot h adopte d thei r na-
tiona l persuasio n from thei r parents . In othe r Jewish families nationa l identit y differed 
from membe r to member . Often th e schoo l years, job opportunity , universit y life or 
just an acciden t brough t an individua l int o an environmen t with on e nationa l orien -
tatio n or th e other . 

AU in all, I would like to claim tha t th e questio n of nationa l identit y of Bohemia n 
Jews was unique , insofar as ther e were onl y mino r difference s between th e various 
choices . Thank s to th e similaritie s -  such as Bohemia n patriotism , secularism and 
loyalty to Czechoslovaki a and his presiden t T. G . Masary k - it was possible to modi -
fy th e nationa l priorit y withou t any far-reachin g consequences , and it was also pos-
sible to háve mor e tha n on e nationa l identit y at th e samé time . Neithe r language no r 
politica l progra m were crucia l in th e decision regardin g th e preferre d nationality . 
Decisive , rather , were social contact s with Jews as well as with non-Jews . 

židovský náro d a židovskou kultur u pouze pomoc í dobře připraven é a organisovan é kul-
turn í výchovné práce. " 
Only in 1938, the first Zionis t non-academi c youth Organizatio n El-Al was founded , 
a counterpar t of Germa n Zionis t Techele t Lavan, which was the most numerou s Zionis t 
youth Organizatio n durin g the interwar period . See Sinai,  Amos (ed.) : Rhapsod y to Tchele t 
Lavan in Czechoslovakia . Hatzo r (Israel ) 1996. 



Hillel J. Kieval 

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

In the immediat e as well as the symbolic sense, 
in the physical as well as the intellectua l sense, 
we are at any momen t those who separate the connecte d 
or connec t the separate . 

Geor g Simmel , "Bridge and Dooř " 

In his 1909 essay "Brücke un d Tür" , Geor g Simme l observed tha t th e buildin g of 
path s between two places -  or, mor e precisely, th e wearin g away of th e surface of th e 
eart h throug h th e actio n of purposefu l Walking - constitute d on e of humanity 's 
greatest achievements . Th e will to connect , as he pu t it, brough t with it th e possibil-
ity of shapin g th e natura l environmen t to mee t huma n desire. 1 Mor e impressive still 
was th e constructio n of bridges, throug h which th e connectin g impuls e overcam e 
no t onl y th e problé m of spatia l Separatio n but also th e active resistanc e of natura l 
barriers , tha t is, of special configuration s of tha t space. Bridges in fact performe d 
dua l functions : the y succeede d in connectin g tha t which was separate d in nature , and 
the y mad e thi s connectio n -  thi s unit y - visible to th e eye. As aestheti c construc -
tions , the y no t only represente d an idealized image of th e natura l environment , but 
the y bot h existed in and transforme d nature . Of course , every act of connectio n 
presume s a conditio n of Separation . But , Simme l argued , in th e correlatio n of "sep-
arateness " and "unity, " th e bridge always emphasize d th e latter . It s overall effect 
was to overcom e th e Separatio n of its ancho r points . 

Doors , in contrast , perfor m a rathe r different architectura l and environmenta l 
function . The y represent , in Simmei s words, "in a mor e decisive manne r ho w sepa-
ratin g and connectin g are onl y two sides of precisely th e same act. " Th e huma n 
being who first érecte d a hu t demonstrate d th e ability to cut throug h th e continuit y 
and infinit y of space in orde r to creat e "a particula r unit y in accordanc e with a sin-
gle meaning . [...] A piece of space, " he writes, "was thereb y brough t togethe r and 
separate d from th e whole remainin g world." 2 But th e dooř , by virtue of th e fact tha t 
it can be opened , also transcend s th e Separatio n tha t it bot h symbolizes and per-
forms. Precisel y because a doo ř can be opened , special significance is attache d to th e 
act of closing it and of thereb y purposefull y shuttin g off contac t with a particula r stim-
ulus at a particula r momen t in time . Doors , consequently , seem to be mor e power -
ful symbols tha n walls. Th e latter , Simme l observes, are mute , "but th e doo ř speaks." 

Simmel,  Georg : Brücke und Tür. In : Der Tag. Modern e Illustriert e Zeitung , Septembe r 15, 
1909, 1-3. -  English citation s are from Simmel : Bridge and Door . Trans, by Mark Ritter. In : 
Theory , Cultur e & Society 11 (1994) 5-10. 

2 Ibid. 7. 
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"I t is absolutel y essentia l for humanit y tha t it set itself a boundary , but with freedom , 
tha t is, in such a way tha t it can also remov e thi s boundar y again, tha t it can place 
itself outsid e it ." 3 

Th e contrastin g images of bridges and doors , with thei r emphase s on th e trans -
formativ e power of th e imaginatio n and on th e unavoidabl e connectednes s of open -
ing and closing, migh t well be applied to th e questio n of cultura l mediatio n in th e 
Bohemia n land s and to th e role of Jews in thi s phenomenon . Indeed , th e image of th e 
Jew - particularl y th e Pragu e Jew of th e early twentiet h Centur y -  as bridge builder , 
as impresari o of some of th e last great Performance s of Germa n and Czec h cultura l 
mediation , has great appeal . At th e Bard College music festival of 2003, for example , 
dedicate d to th e music of Leoš Janáček , th e week's events were punctuate d with th e 
name s of individual s who in thei r lives had labore d considerabl y to brin g th e Crea-
tive genius of Czec h composers , artists , and writers to th e attentio n of th e larger 
Europea n audience . Leo n Botstein , th e directo r of th e festival (an d recentl y name d 
th e directo r of th e Jerusale m Symphon y Orchestra) , wrote stirringly on th e subject 
for th e volum e "Janáče k and Hi s World", in which he examine d th e uniqu e collabo -
ratio n between Ma x Brod (1884-1968 ) and Janáček , Broďs dedicatio n to translatin g 
th e Czec h composer' s libretto s int o German , and his determinatio n to secure for 
Janáče k internationa l recognitio n as a maste r of 20' Centur y opera. 4 

Janáče k was no t th e onl y Czec h artist whose work Brod rendere d int o German ; 
he also translate d operati c works by Jaromí r Weinberge r and Vítězslav Novák , as 
well as the novel tha t was to establish Jarosla v Hasek' s internationa l reputation , "The 
Adventure s of th e Goo d Soldie r Švejk" (Osud y dobréh o vojáka Švejka za světové 
války).5 Ther e are, moreover , numerou s name s tha t on e coul d add to tha t of Brod -
individual s who devote d th e bette r par t of thei r adul t professiona l lives to actin g as 
self-appointe d mediator s (Vermittler ) between th e proximate , yet distant , cultura l 
sphere s bounde d by th e Czec h and th e Germa n languages. Ott o Pic k (1887-1940 ) 
and Rudol f Fuch s (1890-1942 ) are two who com e readily to mind . Bot h individual s 
were poet s in thei r own right , but each is best know n for translation s of 20' Cen-
tur y Czec h masters : Fuch s for his translatio n of Pet r Bezruc' s "Silesian Songs" 
(Schlesisch e Lieder/Slezsk é písně) ; Piek for renderin g int o Germa n th e poetr y of 
Otaka r Březin a and th e fiction and dram a of Kare l and Josef Čape k and Františe k 
Langer . To th e larger enterpris e of lifting Czec h letter s from th e relative obscurit y 
tha t is th e fate of "small nations " to a mor e universa l appreciation , on e migh t also 
mentio n th e name s of Fran z Werfel, Egon Erwin Kisch , Willy Haas , Han s Janowitz , 
and others. 6 

3 Ibid. 
Botstein, Leon : The Cultura l Politic s of Language and Music: Max Brod and Leoš Janáček . 
In : Beckerman,  Michae l (ed.) : Janáče k and His World. Princeton , 2003, 13-54. 
On Max Broďs promotio n of Czech music and letters, see: Brod, Max: Streitbare s Leben . 
Autobiographie . Frankfurt/M . 1979, 259-278. -  Idem: Prager Sternenhimmel . Musik- und 
Theatererlebniss e der zwanziger Jahre . Wien 1966. -  Botstein point s out  tha t Brod not  only 
reviewed "The Goo d Soldier Švejk" but turne d it into a successful play in 1928, which was 
later made into a film. Botstein: Cultura l Politic s 14 (cf. fn. 4). 
On the practice s of cultura l mediatio n amon g Jews in the Czech lands, see Spector, Scott : 
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Mos t of these figures -  thoug h by no mean s all -  were th e sons of middl e class, 
Germa n speakin g Pragu e Jews, occupier s of a complicate d (som e migh t say, untena -
ble) linguistic and cultura l territory , to borro w th e ter m ušed very deftly by Scot t 
Specto r in his recen t work, "Prague Territories". 7 The y were ascribed with th e attri -
bute s of Jewishness, Germa n language, Austrian supranationa l loyalty, and preten -
sion to high cultur e -  no t altogethe r comfortabl e association s in th e contex t of th e 
ethnicall y divided, highly contentiou s atmospher e of th e Czec h land s at th e tur n of 
th e Century . In carving ou t for themselve s a kind of "middl e ground " of mediation , 
Specto r argues -  a space tha t perhap s onl y the y coul d occup y -  these individual s 

[...] constitute d a stränge sort of 'nation ' between the hostile Czech and Germa n fronts; they 
produce d a body of work tha t became the nationa l literatuř e of tha t people , and that inscribed 
a territor y for them apart but not  isolated from Germa n and Czech Bohemia . 

Spector' s také on cultura l mediation , as practice d by Jews living in th e Czec h 
lands , comprise s thre e critica l readings . First , he discount s (or at least keeps at arm' s 
length ) th e heroi c accoun t of thi s type of activity, accordin g to which th e Jewish 
commitmen t to mediatio n between conflictin g culture s represente d a selfless ges-
ture , a kind of sacrifice of th e ego on th e altar of ethni c reconciliation . I t would be 
mor e instructive , he suggests, to view th e Jewish Vermittlers as engaged in a projec t 
of collective šelf promotion . Thei r gestures ough t no t to be seen as acts of selfless 
identificatio n with "others, " but as a kind of workin g ou t of thei r own spatia l and 
social positio n in thi s par t of Centra l Europe : in othe r words, as expression s of self-
centeredness. 9 Second , Specto r argues tha t even in thei r expression s of apparen t self-
identificatio n with Centra l and East Europea n "Others " -  be the y Czech-speakin g 
Slavs in Bohemi a and Moravi a or Yiddish-speakin g Jews in Galici a or Russian 
Polan d -  th e Jews of Pragu e (in particular ) never manage d to free themselve s of th e 
assumption s of cultura l superiorit y and paternalism , which the y had acquire d from 
th e liberal Germa n cultur e of thei r parents . Accordin g to thi s reading , Kafka and his 
fellow Jewish writers of Germa n ma y háve rejected thei r parents ' naive confidenc e 
in th e power and privilege of Austrian Germa n liberalism, but the y nevertheles s had 
internalize d man y of th e attitude s and assumption s on which thi s belief rested , 
includin g th e tendenc y to "feminize " th e Slavic othe r and condescen d towar d East 
Europea n Jews.10 Last -  deriving also from th e them e of simultaneou s resistanc e and 

Prague Territories . Nationa l Conflic t and Cultura l Innovatio n in Fran z Kafka's Fin de 
Siěcle. Berkeley 2000. -  Godé, Maurice/L e Rider, Jacque s /Mayer,  Francois e (eds.) : Alle-
mands , Juifs et Tchěque s ä Prague de 1890 ä 1924. Montpellie r 1996. 
Spector: Prague Territorie s (cf. fn. 6). 

8 Ibid.  195-196. 
The following quotatio n is instructiv e in this regard: "Individua l translator s were literally 
denounce d as traitor s by German s of Bohemi a and Prague , but their allegiances were not 
to the Czech s but rathe r to this 'middl e ground ' of mediatio n inhabitabl e only by them -
selves. Togethe r they constitute d a stränge sort of 'nation ' between the hostile Czech and 
Germa n fronts; they produce d a body of work tha t became the nationa l literatuř e of tha t 
people , and tha t inscribed a territor y for them apart but not isolated from Germa n and 
Czech Bohemia. " Ibid.  195-196. 
Thus the aside: "In ways strikingly parallel to their attitude s toward the Czechs , the 



18 Bohemia Band 46 (2005) 

acquiescenc e -  th e mediatin g activity of Pragu e Jews, th e willingness to break polit -
ical and cultura l taboo s in th e nam e of authenticit y or reconciliation , th e relentles s 
appropriatio n of other s in th e quest for self-understanding , constitute s for Specto r 
yet on e mor e act of "territorialization. " Whethe r on e is talkin g abou t th e romanti c 
identificatio n with Yiddish language and cultur e or the appropriatio n of Czec h lite-
ratuř e to th e pantheo n of Jewish Prague , th e claim is tha t Jewish writers and intel -
lectuals , far from rejectin g assumption s of ethni c exclusivity and territoriality , were 
carryin g these notion s to thei r logical conclusion ; the y were, in effect, "territorializ -
ing" Jewishness in Centra l Europe. 1 1 

At th e samé time , th e achievement s of these individual s in challengin g th e liberal 
consensus , in breakin g down social and politica l barriers , an d in integratin g Czec h 
modernis m int o th e generá l Europea n cano n of contemporar y taste , were nothin g 
shor t of being extraordinary . Thi s group of Pragu e Jews was deepl y implicate d -
after all -  in acts of cultura l transgression , for which the y frequentl y paid th e price 
in th e form of public denunciation . Specto r himsel f acknowledge s tha t cultura l and 
linguistic boundarie s did break down and tha t th e role of Pragu e Jews in thi s partia l 
demolitio n was impressive. H e writes: 

No t only in the fields of poetr y and prose, but in the visual arts and especially in music, a hand -
ful of German-speakin g Jews from Prague introduce d this vital cultur e to "the world." To 
measure the importanc e of this gesture to the individua l artists, one has only to conside r the 
limitation s of the bourgeois Czech-speakin g cultur e market , situated primaril y in Prague , as 
against the massive audience s of a networ k of cultura l center s across two Centra l Europea n 
empires , providin g entr y into Western Europe . 

Spector' s critiqu e of th e mediatin g function s of Pragu e Jewish cultur e is compel -
ling in a numbe r of respect s -  at least on e of which I will want to elaborát e upo n later 
in thi s essay. At th e same time , th e pictur e tha t it paint s is no t fully contextualized ; 
in its incompleteness , it is also misleading . Leaving aside for th e momen t th e 
questio n of th e Pragu e Zionists ' appropriatio n of East Europea n Jewish culture , on e 
notice s in th e cultura l projec t tha t I have sketche d thu s far a curiou s (an d basically 
inaccurate ) one-dimensionality . Fo r th e linked project s of appropriation , translation , 
and transmissio n were no t directe d at Czech , but also at Germa n culture , and th e 
mediator s themselve s were at time s Czech-speakin g Jews. Thu s Otoka r Fischer , pro -
fessor of Germa n literatuř e at Prague' s Czec h University , brough t th e works of 
Heine , Kleist , Schiller , Hofmannsthal , and Andr é Spire (a Frenc h Jewish writer ) to 
th e wider Czec h audience ; similarly, th e Czec h Jewish playwright Františe k Lange r 
played a key role in translatin g th e writings of Kafka, Werfel, and others. 13 More -

German-Jewis h Praguers ' fascinatio n with Yiddish and its Speakers was a Strange amalgam 
of romanti c glorification , envy, and condescension. " Ibid.  85. 
Ibid.  85-86, where Specto r speaks of the "re-territorialization " of Centra l Europea n Jewish 
identity . See also p. 236, where he conclude s that , rathe r than rejecting the dominan t 
discourse of Czech and Germa n cultura l nationalism , the Jewish writers of Prague carried 
"its term s to the limits of thei r logical consequences, " creatin g in the process a kind of 
"radicalized rootlessness. " 
Ibid.  196. 
See the discussion of this phenomeno n in Čermák, Josef: La cultur e pragoise entr e les natio -
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over, on e of th e centra l figures in th e mediatio n between Czec h literatuř e and th e 
Germa n readin g public , Rudol f Fuchs , -  a native of Poděbrad y - by all account s 
grew up as a Czec h speaker who did no t begin th e task of masterin g Germa n unti l 
he moved to Pragu e to atten d a Germa n "Realschule " at th e age of eleven. Eight 
years later , in 1909 - when Fuch s got up th e nerve to send his first literar y efforts to 
th e Pragu e Germa n writer Hug o Salus for a critiqu e -  he was advised to work a bit 
on his Germa n style and linguistic skills.14 In fact, Rudol f Fuch s foun d th e tim e to 
work on his German , no t in Pragu e as a German-speakin g Jewish writer , but in 
Berlin , where he worked from 1909 to 1916 as a representativ e of th e Škoda machin e 
works. Thus , in Fuchs 's case at least, th e Vermittler was no t a somewha t bilingual , 
German-speakin g Jew attemptin g to overcom e his or her cultura l isolatio n as bot h 
Germa n and Jew throug h th e act of translation , but rathe r a provincial , Czech-speak -
ing Jew undergoin g rapid acculturatio n to th e rarified atmospher e of "German " 
Prague . I t was as an incompletel y acculturate d Germa n speaker and writer tha t he 
embarke d on th e cours e of translatin g and disseminatin g th e literatuř e of his native 
Czec h language. 15 

Ou r pictur e is also incomplet e and misleadin g because it suggests tha t Jews began 
to act as mediator s between competin g culture s onl y in th e 20 t h Century . In fact 
th e stränge caree r of Jewish cultura l mediatio n first gained expression in th e 1840s 
amon g th e first generatio n of secularly-educate d intellectual s -  individual s such as 
David Kuh , Morti z Hartmann , Siegfried Kapper , and Leopol d Kompert . These 
Bohemia n Jews belonge d to a generatio n whose quest for social advancemen t and 
Integratio n too k place at a tim e when nationalis m was seen as a by-produc t of liber-
alism, rathe r tha n its opposite , and in an atmospher e in which promotin g th e inter -
ests of th e nationalitie s within th e Habsbur g monarch y appeare d to be perfectl y 
compatibl e with bot h th e larger cause of democrati c reform and th e particula r strug-
gle for Jewish emancipation . The y contribute d essays to Rudol f Glaser' s Journa l 
"Ost un d West" (1837-1848) , which was openl y committe d to politica l and cultura l 
aesthetic s tha t promote d bot h origina l lyrical creation s and th e "folk" literatuř e of 
the people s of East Centra l Europe . The y translate d th e "nationa l poetry " of th e 
Czechs , Slovaks, and Moravian s (whose literatuř e occupie d a separat e categor y in 

nalismes. Le röle des médiateurs . In : Godé/Le RiderIMayer (eds.) : Allemands, Juifs et 
Tchěque s á Prague 397-404 (cf. fn. 6). 
Seehase,  Ilse: Date n zum Leben und Schaffen von Rudol f Fuchs . In : Fuchs, Rudolf : Die 
Prager Aposteluhr . Gedichte , Prosa , Briefe. Halle , Leipzig 1985, 421-437. -  Seehase,  Ilse: 
Nachwort . In : Ibid.  438-468. 
Ibid. -  Scott Specto r brings a more'critica l perspective to bear on Fuch s when he writes: 
"Comin g from a Czech countr y town most certainl y did not qualify Fuch s as an insider in 
any sense; his correspondenc e with Bezruč and othe r Czech writers was in German , as was 
the case for the othe r translators . It is not  enough to heroize Fuch s for his efforts in spite 
of Bezruc' s 'open antisemitis m and chauvinism; ' such a judgmen t overlooks the fact of 
frank identification , and not mere sympathy, with the project tha t put Fuchs' s career and 
person at greatest risk. Fuch s saw his activity as expressly political ; the 'knowin g soldier' 
was fighting, however, for an army tha t did not understan d how he belonged. " Spector: 
Prague Territorie s 208 (cf. fn. 6). 
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th e journal) . And the y openl y advocate d th e politica l and cultura l aspiration s of thei r 
Czec h counterparts. 16 

In 1843, David Ku h and Siegfried Kappe r forme d a friendshi p with th e Czec h 
poe t Václav Bolemí r Nebesk ý in Vienna ; th e following year the y embarke d on a pro -
ject tha t appeare d - fleetingly -  to align th e program s of politica l liberalism, incipien t 
Czec h nationalism , and Jewish emancipation . Ku h authore d a series of article s in th e 
Jewish newspaper s "Allgemeine Zeitun g des Judentums " and "De r Orient " calling 
upo n his reader s to have th e courag e to take sides on behalf of thei r Slavic neighbors , 
even at the expense of incurrin g th e displeasur e of th e imperia l rulers . "The positio n 
of th e Jews in a countr y in which th e nationalit y struggle is takin g place , and with it 
th e language struggle, is a difficult one, " he readily admitted . Nevertheless , neutral- -
ity was no t an Option . Ku h urged active engagemen t over discretion , exhortin g 
th e Jews of Bohemi a and Moravi a to identif y with what he called "the fatherland " 
rathe r tha n with th e State . Thi s was, you ma y recall , at a tim e when th e target of 
Jewish acculturatio n was precisely th e high cultur e of th e Habsbur g State , bu t be-
fore tha t statě had actuall y taken th e step of includin g th e Jews within th e categor y 
of "citizen. " "The Jews," he wrote , "should help to set in motio n th e machiner y of 
nationality-language ; attac h themselve s to thos e peopl e who are occupie d with 
scientific researc h int o th e Czec h language in orde r to appea r as Czec h to thei r 
(unfortunatel y on e canno t as yet say fellow-[...] ) Citizens." 17 Nebesk ý responde d 
with an appea l of his own, "Něc o o poměr u Slovanů a Židů " (Concernin g th e re-
lation s between Slavs and Jews), in th e pages of th e Czech-languag e newspape r 
"Květy". I t was an overtur e mor e cautiou s tha n warm, in which th e poe t urged th e 
Jews to step outsid e of thei r "tragic isolation " in orde r to take par t in th e strivings 
of th e Czechs. 18 

Th e Vermittler par excellenc e of th e 1840s and 1850s was th e physician , poet , eth -
nologist , and translator , Siegfried Kappe r (1821-1879) . Kappe r publishe d transla -
tion s of Czec h and Slovák poetry ; origina l fiction in German ; first-han d account s of 
his travels amon g th e souther n Slavs; translation s of Serbian folksongs (in bot h 
Germa n and Czech) ; and , uniqu e in its time , origina l poetr y in Czech. 19 Th e critica l 
editio n of Antoní n Dvořák' s "Čtyř i písně " (Fou r Songs: To th e Words of Serbian 
Fol k Poems) , publishe d in Pragu e in 1971, still lists Siegfried Kappe r as th e trans -
lator . In 1846 he becam e th e first Jew (in any event , the first moder n Jew) to publish 
his own poetr y in Czech . Hi s collection , "České listy" (Czec h leaves) explored 

On Czech Jewish intellectual s in the 1840s, see Kieval, Hillel J.: Languages of Community . 
The Jewish Experienc e in the Czech Lands . Berkeley, Los Angeles 2000, 65-94. 
Ibid.  76-82; the quotation s are from 77 and 78. 
Ibid.  79, 82. 
On Siegfried Kapper' s life and work, see: Donath, Oskar: Siegfried Kapper . In : Jahrbuc h 
der Gesellschaf t für Geschicht e der Juden in der Čechoslovakische n Republi k 6 (1934) 323-
442. -  Idem: Siegfried Kapper s Leben und Wirken. Berlin 1909 (Specia l offprint from 
Archiv für slavische Philologie 30). -  Demetz, Peter : Tscheche n und Juden . Der Fall Sieg-
fried Kappe r (1821-1879) . In : Godé/Le RiderIMayer (eds.) : Allemands, Juifs et Tchěque s a 
Prague 19-27 (cf. fn. 6). 
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theme s of Jewish longin g and hop e and imaginativel y identifie d th e Czec h and 
Jewish nations , each th e beare r of historica l tragédy, each offering a vision of hope. 2 0 

Unfortunatel y for thi s small east of characters , indee d for Czech s and Jews as a 
whole , neithe r th e Kapper-Kuh-Nebesk ý initiativ e to creat e a Jewish-Czec h politic -
al allianc e no r th e entr y of a Jewish writer int o th e field of Czec h letter s amounte d 
to anythin g like a sustaine d endeavor . Th e politica l enterpris e foundere d quickly on 
the shoals of urba n riot s against Jewish business and propert y owner s in 1844 and 
again in 1848. And an y hop e tha t Kappe r ma y háve had for a positive receptio n of 
"České listy" by th e educate d Czec h public was quickly dashe d by th e leadin g 
Czec h Journalis t of th e day, Kare l Havlíček-Borovský , who savaged Kappe r in his 
newspape r "Česká včela" no t so muc h for his poetr y as for th e notio n tha t Jews 
could regard themselve s as Czechs . "The Jews who live in Bohemi a frequentl y coun t 
themselve s amon g ou r nation, " Havlíče k wrote , "the y frequentl y call themselve s 
Czech . Thi s is a completel y falše poin t of view [...] Ho w can Israelite s (Israelité ) 
belon g to th e Czec h natio n when the y are of Semiti c origin?" 2 1 

By th e end of th e 1840s it appeare d tha t th e combinatio n of populä r violence and 
liberal disinclinatio n had conspire d to remov e th e possibility of any genuin e media -
tion between Czech s and German s on th e par t of Jews. Implicitl y th e Jews of 
Bohemi a and Moravi a conducte d thei r lives alon g th e lineš tha t Havlíčec k himsel f 
appeare d to háve advised: to complet e th e proces s of aceulturatio n to Germa n tha t 
had been in motio n for half a Century . With an elaborát e networ k of German-Jewis h 
primar y school s in place , secondar y and higher educatio n squarel y within th e 
Germa n linguistic orbit , and a statě apparatu s tha t offered clear advantage s to 
Germa n Speakers , ther e was little to hol d Jews back from a complet e embrac e of 
Germa n language and culture . Nor , in th e face of antagonis m from Czec h quarters , 
did ther e appea r to be a compellin g alternative . Th e deepenin g commitmen t to 
Austrian Germa n liberalism oceurre d at th e samé tim e tha t anothe r doo ř was clos-
ing. A bitte r Morit z Hartman n acknowledge d as muc h in a lette r writte n in 1844, 
shortl y after th e completio n of his own boo k of poems , "Kelch un d Schwert " 
(Chalic e and Sword) -  part s of which had glorified th e demoerati c and social ideals 
of th e Hussites : "When on e hear s abou t revolution , like th e on e your fellow 
Praguer s had , th e best thin g for a perso n to do is to becom e a loyal Citizen and mak e 
his volum e of poetr y smaller by half."22 

Indee d throughou t muc h of th e nineteent h Century , Jews living in th e Czec h land s 
pursue d cultura l and linguistic linkages tha t appeare d to move in on e directio n only: 
towar d Germa n high culture . The y carrie d amon g themselve s onl y "half a volume " 
of poetry . But thi s identificatio n of Jewish and Germa n cultura l interest s was always 

Donath: Siegfried Kappe r 338-441 (cf. fn. 19). -  Also Kisch, Guido : In Search of Freedom . 
A Histor y of American Jews from Czechoslovakia . Londo n 1949, 34-36, 202-212. 
Not e Havlicek' s use of the adverb "frequently, " as opposed to "sometimes. " Partia l texts of 
the review are printe d in Kisch: In Search of Freedo m 213-214 (in Czech , with an English 
translatio n on pp. 36-38; cf. fn. 20), and in Donath: Siegfried Kappe r Leben und Wirken 
434 (in German) . My translatio n is based on both sources (cf. fn. 19). 
Morit z Hartman n to Alfred Meissner , summe r 1844. In : Wittner,  Ott o (ed.) : Briefe aus dem 
Vormärz . Eine Sammlun g aus dem Nachlas s Morit z Hartmanns . Prag 1911, 255-256. 
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incompletel y achieved . Jews from small town s and villages in th e countrysid e contin -
ued to speak bot h th e language of thei r neighbor s and tha t of th e statě ; and , as ten s 
of thousand s of these Jews migrate d to th e larger cities of Bohemi a and Moravi a 
durin g th e last thir d of the Centur y (in particular , to Prague) , thei r tastes and practi -
ces began to alter th e face of Jewish cultura l life in th e city. Institution s emerge d in 
th e 1870s, 1880s, and 1890s whose purpos e it was to suppor t Czech-speakin g Jewish 
students , to conduc t religious Services in Czech , to produc e a Jewish literatuř e in 
Czech , and to promot e Czec h nationalis t candidate s and positions. 23 To be sure, a 
fair proportio n of th e newly arrived Jewish me n and wome n chose to place thei r 
sons and daughter s in Germa n schools , hopin g thereb y to increas e thei r chance s for 
mobilit y and success. Thi s was th e stratégy chose n by Fran z Kafka's parents , for 
example -  his father , Herrman n (Heřman) , hailed from th e Czec h village of Osek in 
southwester n Bohemi a and had mad e his way to Pragu e after th e completio n of his 
militar y service. But in man y instances , it was precisely th e childre n of these assimi-
latin g parent s who went on to assume th e role of mediator s between Germa n and 
Czec h cultur e in th e years leadin g up to th e Firs t World War. Fo r these sons and 
daughter s of th e ne w Jewish middl e class, th e impuls e to bridge th e linguistic divide 
represente d no t so muc h a turnin g of thei r backs on thei r contemporar y cultura l 
Sponsor s -  th e institution s of Austrian Germa n liberalism - as it did th e turnin g 
toward s an unspoken , yet someho w intuited , family past . 

In thos e cases where th e allure of "at-homeness " in Czec h language and th e arts 
failed to provid e a sufficient pul l for would-b e mediators , th e growing radicaliza -
tio n of Germa n politic s in th e Habsbur g monarch y coul d act as a significant push . 
Pan-Germa n nationalist s began to mak e inroad s int o Germa n associationa l life in 
Bohemi a in th e latě 1870s and 1880s, even in such formerl y welcomin g enclaves as th e 
Germa n universit y in Prague . On e Germa n studen t association , Teutonia , insisted in 
1879 tha t Germa n identit y be defined alon g völkisch rathe r tha n cultura l lineš, and 
voted to bar Jews from membership . Othe r fraternitie s followed suit a decad e later. 24 

Such racia l closing of th e rank s was on e facto r tha t moved Jewish student s and intel -
lectual s in Pragu e to advocat e a "thir d way" for Jews in respons e to nationa l strife: a 
cultura l Zionis m tha t emphasize d th e nee d for Jews in thi s par t of Europ e no t onl y 
to imagin e themselve s as member s of a broadl y defined nation , but also (indeed , 
mor e importantly ) to engage in th e productio n of a modern , secular , vibrant , and 
inventive Jewish cultur e for th e twentiet h Century. 25 

On the origins and developmen t of the Czech Jewish assimilator y movement , see Kieval, 
Hillel J.: The Makin g of Czech Jewry: Nationa l Conflic t and Jewish Society in Bohemia , 
1870-1918. Ne w York, Oxford 1988. 
Ibid.  76. -  See also Cohen, Gar y B.: The Politic s of Ethni c Survival. German s in Prague , 
1861-1914. Princeton , 1981, 210-212. -  Borman, Stuart : The Prague Studen t Zionis t Move-
ment , 1896-1914. Ph.D . Diss., Univ. of Chicago 1972, 7-8. 
Kieval: Makin g of Czech Jewry 93-153 (cf. fn. 23). -  Leo Herrman n (1888-1951) , who 
assumed the leadership of the studen t Zionis t group Bar Kochba , was a native of Landskron / 
Lanškrou n in norther n Bohemia' s German-speakin g region. Landskron' s deput y in the 
Austrian "Reichsrat " was the radica l Germa n nationalis t and follower of Geor g von Schöne -
rer, Karl Herman n Wolf. Wolf had been one of those who, in 1879, had established the first 
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I t is to thi s new Jewish culture-in-the-makin g tha t I shoul d no w like to turn , focus-
ing on th e Pragu e studen t Zionists , who congregate d in th e "Bar Kochba " and 
"Barissia" fraternities , and who publishe d th e influentia l newspape r "Selbstwehr". 
The y cam e mainl y from th e rank s of th e region' s Germa n Speakers , bu t the y includ -
ed a significant minorit y of Czech-speakin g Jews, includin g forme r activists in th e 
Czech-Jewis h studen t movement , as well as a sprinklin g of individual s from th e 
Russian empire . Characteristically , th e Pragu e Zionist s understoo d thei r "absten -
tion " from th e Czech-Germa n nationalit y struggle no t as a withdrawa l from th e 
politic s of language and cultur e -  a retrea t from conteste d territor y and int o th e šelf 
-  but rathe r as a different kind of markin g of physica l and cultura l space: their s was 
to be a reappropriatio n of place tha t include d an overtur e to all of th e cultura l ingre-
dient s tha t mad e up and defined thei r proximat e setting . Choosin g to be a bridge 
amon g culture s was to man y of these Zionis t intellectual s a mora l Obligation tha t 
wem han d in han d with th e choic e of šelf affirmation . Ma x Brod make s thi s poin t in 
his contributio n to "Da s jüdische Prag", an antholog y of writings publishe d in 1917 
- still at th e heigh t of th e Firs t World War -  to mar k th e tent h anniversar y of th e 
publicatio n of "Selbstwehr". While referrin g specifically to th e Zionis t projec t in 
Prague , Broďs words allude to larger question s of isolatio n and belongin g as well: 

Between the zero of lonelines s and the infinity of friendship lies tha t community , which we 
long for as the core of our Zionism - conceived of as loving; forgiving all mistakes while 
demandin g all preference ; honorabl e but never hurtful ; in which one's fellow man is both a 
foreign comple x and yet a being all too deeply tied to me. 

"Da s jüdische Prag " was pu t togethe r by the newspaper' s skeletal wartim e staff 
unde r th e editorshi p of Siegmun d Kaznelso n (it was republishe d in 1978 with a ne w 
introductio n by Rober t Weltsch). 27 Th e title of th e volum e seems deceptivel y simple 
and straightforward , suggesting tha t th e purpos e of th e enterpris e was to captur e th e 
"essence" of -  or at least to evoke - tha t island in th e Bohemia n capita l tha t coul d be 
called "Jewish." (On e wrot e of "golden Prague " -  of Czec h and of Germa n Prague ; 
in what lines of poetry , artisti c visions, or historica l experience s was on e to locat e 
"Jewish Prague?" ) I think , however, tha t "Selbstwehr's" projec t involved a good deal 
mor e tha n simple mappin g -  tha n th e delineatio n of Jewish ethni c space in thi s mos t 
contentiou s of milieux. I n fact, th e editor s appea r to háve been moved by a very dif-
ferent kind of question . Not : where is my space, my territory , in all of this? But ra-
ther : ho w do I need to reimagin e and reconstruc t my city in orde r for me to be able 
to nam e it "Jewish Prague? " What would such a projec t entail ? 

Germa n studen t association in Prague to bar Jews from membership . In his memoirs , 
Herrman n relates tha t he tried durin g his gymnasium years to make a special point , not 
only to show his face at Wolf's local rallies (where he frequentl y denounce d the Jews), but 
of Standin g in the front row. In : Centra l Zionis t Archive, Jerusalem , A145/97,2 . Herrmann, 
Leo: Recollection s of a Sudeten-Germa n Zionist . 
Brod, Max: Zum Proble m der Gemeinschaft . In : Das jüdische Prag. Eine Sammelschrift . 
Prag 1917, 10. 
Das jüdische Prag. Eine Sammelschrif t mit Texten von Max Brod, Marti n Buber, Albert 
Ehrenstein , Theodo r Herzl , Fran z Kafka, Paul Kornfeld , Else Lasker-Schüler , Isidor Pol-
lak, Rober t Weltsch, Fran z Werfel, Oskar Wiener u.a. Mit einer Einführun g von Rober t 
Weltsch. Kronberg/Ts . 1978. 
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On e answer to these question s is revealed in th e very Organizatio n of th e anthol -
ogy an d in th e types of works its editor s chose to display. Divide d int o seven 
topica l rubrics , th e bulk of "Da s jüdische Prag " seeks to wed the creative art s and 
politica l -  or ethica l -  theory . Thu s an early chapte r on "ethic s and community " -
consistin g of origina l contribution s on issues of community , politics , ethics , and 
engagemen t from such peopl e as Ma x Brod , Felix Weltsch , Rober t Weltsch , and 
Herber t von Fuch s -  is f ollowed by anthologie s of poetr y and shor t f ictio n from bot h 
Czec h and Germa n writers, and conclude s with portrait s of contemporar y Pragu e 
artists . We also find tha t th e collection s of poetr y and prose alon e mak e up a thir d 
of th e anthology' s fifty-five pages. These literar y selection s com e eithe r from Jewish 
artist s writin g in Germa n - Fran z Werfel, Friedric h Thieberger , Else Lasker-Schüler , 
Hug o Salus, Oskar Baum , and Fran z Kafka, for example -  or from non-Jew s (poet s 
exclusively) who wrot e in Czech : Otaka r Březina , J. S. Machar , Jarosla v Vrchlický, 
Jan Neruda , Juliu s Zeyer , and K. H . Mácha . Th e by no w familiär Vermittlers, Rudol f 
Fuch s and Ott o Pick , contribute d bot h origina l poem s of thei r own in th e Germa n 
language and translation s of Czec h poets. 28 

Siegmun d Kaznelson' s foreword to th e volum e directl y addresse s th e overarchin g 
questio n of th e selection of materiá l and , in so doing , provide s a windo w ont o th e 
editors ' conceptio n of just what constitute d "Jewish Prague. " Th e various contri -
butions , he explains, were attache d to th e them e of th e volum e eithe r directl y 
(unmittelbar ) or indirectl y (mittelbar ) -  directly , when the y spoke to th e essence or 
flavor of Jewish Pragu e in literar y or historica l terms ; indirectly , when "Jewish 
Prague " spoke throug h them. 2 9 Th e first categor y consiste d to a large exten t of invit-
ed contribution s from distinguishe d Outsiders , luminarie s of th e Austrian literar y 
establishmen t such as Marti n Buber , Engelber t Pernerstorfer , Albert Ehrenstein , and 
Herman n Bahr , whose essays bore titles such as "To M y Pragu e Friends" , "The 
Pragu e Jews", and "The Eterna l City" . These author s were awarded a certai n prid e 
of place , as thei r contribution s appeare d at th e start of th e volume . But Kaznelso n 
undercut s thei r importanc e to th e projec t as a whole when he refers to the m some-
what dismissively as "mainl y [...] non-Jew s and non-Praguers " (zumeis t [...] 
NichtJude n un d Nichtprager) . Equall y telling is his Suggestion tha t th e "Jewish" 
dimensio n of th e city was no t somethin g tha t coul d be addresse d directly . Rather , it 
would emerge "naturally " from th e cultura l productio n of its native sons and daugh -

"Das jüdische Prag" comprise d seven chapters , a foreword, and an appendi x describing the 
activities of Prague' s synagogues and Jewish cultura l institutions . The chapte r headings 
were as follows: 1. Das Proble m des jüdischen Prag; 2. Ethi k und Gemeinschaft ; 3. Lyrische 
Anthologie ; 4. Epische Kunst ; 5. Übe r Prager Künstler ; 6. Aus der Geschicht e des jüdischen 
Prag; 7. Die Ostjuden in Prag. Intersperse d throughou t the volume were photograph s and 
illustrations , includin g expressionist caricature s by Max Hor b and expressionist painting s 
by Max Oppenheime r (cf. fn. 27). 
Vorrede. In : Ibid.  1. 
"Das jüdische Prag" include d four contribution s by women , though only one in the privi-
leged category of poetry : "Der alte Tempe l in Prag" by Else Lasker-Schüler . 
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In the end , it was thi s indirec t approac h to th e them e of Jewishness tha t th e edi-
toria l boar d of "Selbstwehr" chose to pursue . And its selectio n of author s whose 
work was said to give implici t expression to what was alive and creative in th e uni -
verse of Jewish Pragu e suggests tha t th e youn g Zionists ' conceptio n of place was 
highly nuanced , somewha t catholic , and ultimatel y restrictive with regard to 
Germa n language production . Th e writers who were chose n feil int o two groups , 
each on e designed to play off against and complemen t th e other : Jews from Pragu e 
("from whose work on e can perhap s learn a good deal abou t Jewish cultur e in 
Prague , even if it has n o Jewish content") , and Czec h poet s who compose d works 
on Jewish theme s ("written originally in th e language, which th e majorit y of th e 
Pragu e populatio n speaks, Czech") . Perhaps , Kaznelso n writes, on e can determin e 
in these works a natural , uninhibite d reflectio n of Jewish being (jüdische s Wesen) , 
helpin g thereb y to locat e th e "Jewish physiognomy " of Jewish Prague. 31 Thi s explic-
it preferenc e for a mergin g of Czec h poetr y and Germa n prose (writte n by Jews) 
demonstrate s th e exten t to which th e openin g to Czec h cultur e was accompanie d by 
a simultaneou s closing to certai n bodie s of Germa n writing. I t also contrast s boldly 
with Pernerstorfer' s romanti c nostalgia for the German-Jewis h embrac e of th e pre -
vious Centur y and with his presumptio n of a Jewish Oppositio n to Slavic dominanc e 
in th e city: 

When I thin k about Prague , what hovers before my eyes above all is the fate of Germa n cul-
ture (Deutschtum ) in this city. Ho w much Germa n blood has been swallowed up in Prague by 
the Slavs (Slaventum) ! And our Czech s sneer at us today tha t Germa n cultur e in Prague only 
exists now amon g the Germa n Jews. The fact is that , of the few ten thousan d German s of 
Prague , a large proportio n are Jews. Germa n Jews! Jews, who certainl y háve not  ceased to be 
Jews, but who - thoroughl v saturate d with Germa n cultur e -  continu e to hold on to it and 
express their thankfulnes s by collaboratio n in this culture . 

While no limitation s seem to háve been placed on th e subject matte r of contribu -
tion s by Pragu e Jewish writers, th e Czec h poem s tha t mak e thei r way int o th e vol-
um e all deal in on e way or anothe r with Judais m or Jewish history : Brezina' s epic 
poe m "The Builder s of th e Temple" ; J. S. Machar' s "A Jew Walks amon g th e Ruin s 
of th e Roma n Forum" ; Vrchlický's "Motif s from Yehuda Halevi" ; and K. H . Macha' s 
"Eterna l Wandering " provid e obvious engagement s with Jewish themes . But so, in 
fact, do Neruda' s "Czec h Verses," which compar e th e Czec h peopl e to bot h Jews 
and Gypsies , and Zeyer' s mor e elusive "Justice, " whose subject is based on a rab-
binic midras h concernin g th e drownin g of th e Egyptian s at th e Red Sea. 33 

Doubtles s th e editor s of "Selbstwehr" incorporate d onl y a fractio n of th e Czec h 
literar y outpu t of th e nineteent h and early twentiet h centurie s in thei r conceptio n of 
"Jewish Prague" . At th e samé time , it was no t difficult for the m to locat e Jewish 

Vorrede 1. In : Ibid.  (cf. fn. 29). 
Pernerstorfer, Engelbert : Die Prager Juden . In : Ibid. 
Březina, Otakar : Die Erbaue r des Tempels . Trans, by Ott o Pick. -  Macbar, J. S.: Ein Jude 
wandelt zwischen den Trümmer n des Foru m Romanům . Trans, by Paul Eisner . -  Vrchlický, 
Jaroslav: Motive aus Jehud a Halevi. Trans, by Rudol f Fuchs. -  Neruda,  Jan: Böhmisch e 
Verse. Trans, by Rudol f Fuchs. -  Zeyer, Julius: Gerechtigkeit . Trans, by M. W -  Mácha, 
K. H. : Ewige Wanderung . Trans, by Oskar Rosenfeld. 
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theme s in thi s osuvre. Voices of on e of Europe' s "small nations, " Czec h poet s and 
writers had turne d frequentl y for inspiratio n to th e historica l experience s and reli-
gious literatuř e of th e worlďs small natio n par excellence. Th e Jewish experienc e 
with historica l calamity , with th e loss of politica l independenc e and th e destructio n 
of its nationa l and spirituá l center , couple d with th e ability of Jews to maintai n a col-
lective identit y in th e land s of thei r dispersion -  indee d to háve produce d a nationa l 
literatuř e in th e absenc e of nationa l sovereignty -  provide d a wealth of materiá l for 
Czec h "awakeners " whose immediat e concern s lay squarel y in Centra l Europe . In 
J. S. Machar' s poem , th e speaker is a Jew who mourn s for th e loss of Jerusale m and 
question s Goď s inabilit y to kno w eithe r forgiveness or forgetting . Yet, as he walks 
throug h th e Roma n forum , he become s keenly aware tha t thi s site, too , is just on e 
mor e of th e ruin s tha t histor y has left behind . Powe r and hegemon y are fleeting con -
ditions ; Go d -  th e poe t assures us -  will onc e again remembe r (in th e Bohemia n pro -
nunciation ) Jeruscholayim?4 

Th e answer, then , to th e implie d question , "Ho w are we to imagin e ou r city so 
tha t it can in fact be called Das jüdische Prag?" involved a delicat e balanc e of sym-
patheti c identification , appropriation , and limitation . Th e Pragu e Zionist s enlarged 
thei r direc t circle of experienc e in orde r to incorporat e th e pantheo n of moder n 
Czec h poet s in thei r vision of place -  a move designed , certainly , to reascrib e Pragu e 
as a city of two languages, but on e mad e all th e mor e easy by th e virtue of an ap-
parentl y preexistin g identit y of interest s and themes . No t to be ignore d in thi s process , 
however, is th e degree to which it involved self-consciousl y limitin g actions . I t is 
noteworth y that , amon g th e works of fiction and poetry , th e editor s failed to in-
clude a single selectio n compose d by a non-Jewis h writer of Germa n -  as if to say 
tha t th e Germa n language, per se, was of no interes t except as a vehicle of Jewish self-
expression . Amon g th e pieces collecte d from Czec h literatuře , as we háve seen, th e 
editor s impose d th e criterio n of a broadl y conceive d themati c relevanc e to th e Jewish 
experience . Her e th e message seems to háve been : th e expressive field of Czec h is no t 
"foreign" to me , bu t m y hom e is where Czec h lyricism intersect s with Jewish the -
matics . 

In bot h instance s -  th e openin g to Czec h language and cultur e and th e closure 
with regard to Germa n -  th e Operatio n is relative only, hardl y absolute . Moreover , 
th e movemen t in bot h cases appear s to be as muc h inne r directe d as bridge-like ; self-
centered ; on e migh t even say egotistical . Her e I am drawn to Scot t Spector' s Obser-
vation tha t mediation , too , can constitut e a kind of "territorialization, " tha t it is 
mor e tha n just an act of sacrifice and generosity . In th e case of Pragu e Jewish writers 
at th e tur n of th e Century , it amounte d to a reclamatio n of a piece of th e diaspor a (an d 

Machar: Ein Jude Wandelt 27-28 (cf. fn. 33). -  The Czech original „Ži d procházejíc í 
troskam i For a Romana " [A Jew Walks amon g the Ruin s of the Roma n Forum] , appeare d 
in his collectio n Barbaři [The Barbarians] . Prague 1911. See: Mikulášek,  Alexej (ed.) : 
Literatur a s hvězdou Davidovou : Slovníková příručk a k dějinám česko-židovskýc h 
vztahů 19. a 20. století [Literatuř e with the Davidic Star. A Handboo k on Czech-Jewis h 
Relation s in the 19th and 20th Centuries] . Vol. 1. Prah a 1998, 243-247. -  and Donath, Oskar: 
Židé a židovství v české literatuř e 19. a 20. století. Vol. 2. Od Jaroslava Vrchlického do 
doby přítomn é [Fro m Jaroslav Vrchlický to the Present] . Brno 1930, 11-31. 
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of a momen t of tim e in th e experienc e of diaspora ) as specifically "Jewish" space. 
Was thi s an act of arrogance ? Of unredeeme d self-centeredness ? Perhaps . I t remind s 
us, at th e very least, tha t on e will find a fair amoun t of self-aggrandizemen t in th e 
mos t generou s of cultura l projects ; ther e is certainl y no need to regard th e "Pragu e 
circle " as someho w unique . 

In th e final analysis, however, to view cultura l mediatio n exclusively as an exer-
cise in narcissism is unfair . Th e Jews of Centra l Europ e had learne d to deplo y th e uni -
versalizing potentia l of language as a vehicle of assimilatio n and integratio n since at 
least th e eighteent h century . Th e Jews of th e Czec h land s well understoo d th e power 
and attractivenes s of Germa n in thi s regard . The y also were well aware of th e new, 
nationalis t and exclusivist uses to which language was being pu t in thei r own day. Yet 
the y chose deliberatel y to "transgress, " to violate th e rules of liberal Germa n hege : 

mony . And ther e was an elemen t of bravery in this . Th e readin g of Czec h poetry , th e 
cultivatio n and promotio n of Czec h artists , th e identificatio n with Czec h historica l 
memories , constitute d serious choice s and genuin e elective affinities. The y also 
represente d clear voices of dissent to th e mor e typica l uses to which language was 
pu t in th e latě nineteent h and early twentiet h centuries , when language served muc h 
mor e as a marke r of differenc e and Separation , a line of battle , a poin t of n o return . 
To be sure, it ma y háve been in th e interest s of th e Jews themselve s to attemp t to 
diffuse th e Czech-Germa n controversy . But to háve chose n inclusio n and linguistic 
pluralism on th e eve of Europe' s capitulatio n to fascism mus t nevertheles s ran k as a 
courageous , if lost, cause. 



Scott Spector 

M I T T E L - E U R O P A ? S O M E A F T E R T H O U G H T S 
O N P R A G U E J E W S , " H Y B R I D I T Y , " A N D T R A N S L A T I O N 

I t is some years no w since I finished writin g "Prague Territories" , a stud y of Ger -
man-speakin g Jewish Pragu e writers of Kafka's generation . When asked to con -
tribut e a piece of writin g on th e Pragu e Jewish translator s of works from Czec h to 
German , a subject dealt with in th e final chapte r of tha t book , I decide d to use thi s 
as an opportunit y to reflect on some of my earlier thought s on nationa l identit y and 
what I called "the translatio n project. " Thi s referred to th e whole ränge of Czech -
to-Germa n translatio n efforts by Pragu e Jews in th e perio d from th e tur n of th e 
nineteent h Centur y throug h to th e Firs t World War -  a remarkabl e collective contri -
butio n in a perio d when thos e aroun d the m did no t engage in such efforts. In th e 
cours e of preparin g for and attendin g th e 2003 Conferenc e at th e Universit y of 
Munic h (originall y schedule d for Haifa University ) and in its aftermath , however, 
my reflectio n on these issues did becom e a genuin e "rethinking " in particula r ways 
which will becom e apparen t in th e cours e of my discussion . 

On e principá l way in which th e Munic h meetin g drove these reflection s was pro -
grammatic , if perhap s no t deliberatel y so: m y contributio n at tha t tim e was sched -
uled on a pane l includin g in its title th e ter m "cultura l hybridity. " Thi s intrigue d me , 
no t because "cultura l hybridity " aptly characterize s somethin g I describe d in my 
translatio n chapter , but did no t have th e insight or foresight to name . In fact, I had 
cited Hom i Bhabh a in my boo k (Hom i Bhabh a is th e theoris t I mos t closely associ-
ate with th e term. cultura l hybridity) , but in a slightly different context . In my con -
clusion , I note d Bhabha' s insight tha t position s which in particula r historica l con -
texts might be describe d as "marginal " are, in thei r closeness to borders , extremes , 
or limit s (in th e language of center s and peripheries) , necessaril y thos e th e best 
placed to be "in between cultura l Spaces, " and henc e to have a mediar y function . 
Thi s is on e of th e ways tha t cultura l studie s theorist s have sought to valorize posi-
tion s tha t have previously been identifie d with oppression , persecution , or (again ) 
" marginalization. " 

Anothe r way, linked but no t identical , is suggested by th e ter m "cultura l hybrid -
ity." Thi s is a term tha t has been applied by theorist s of colonialis m to describe th e 
ambivalen t effects of th e identitie s produce d by th e colonia l processes . Thi s comple x 
ambivalenc e is spelled ou t in Bhabha' s essays in "The Locatio n of Culture" , and it is 
fair to say tha t th e Interventio n has been misinterprete d by thos e who understan d it 
as an accep tanc e of a genus or categor y of th e "hybrid" tha t is the n celebrate d for 

Spector, Scott : Prague Territories : Nationa l Conflic t and Cultura l Innovatio n in Fran z 
Kafka's Fin de Siěcle. Berkeley, Los Angeles 2000. 

2 Ibid.  237. 
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subverting the original, pure, colonizing species.3 In an analysis informed by psy-
choanalytic sources, Bhabha usually avoids denoting a type ("the hybrid") who acts 
in certain ways under colonial conditions, but instead refers to hybridity as either a 
"process" or a "sign" of processes of domination and resistance.4 It is specifically not 
"a third term that resolves the tension between two cultures," a description in which 
we more than faintly recognize the image many have painted of the Prague Jews in 
the period of nationalist conflict. 

Here are some problems with these modeis for our cultural context. First of all, it 
needs to be established immediately and without confusion that the identification 
of Prague Jews in this period as culturally marginal is inadequate. While we might 
adjust the demographic figures one way or the other to accommodate different 
boundaries of the city, or to identify Jews ,as Czech rather than German, and so on, 
it is clear that, in the heyday of German-liberal cultural hegemony of the latter nine-
teenth Century, the Jewish minority of Prague was unlike that of any other European 
city of its time as it represented fully half of the culturally German population (that 
is, the ruling minority). Thus, Hans Tramer's influential diagnosis of the "three-fold 
ghetto" of Prague German-speaking Jews has needed to be revised.5 The Jewish 
Prague translators emerged from the generation after that of what we might call 
"high German-liberalism." Members of that previous generation had access to an 
affiliation with German culture that was less problematic than it would be for their 
children - they remained powerfully identified as Jews (very few would ever be bap-
tized, for example, in comparison with the Viennese or Berliners), but their under-
standing of themselves as Germans, and hence part of the rightly ruling minority, 
was not troubled in the way it would be for those born in the 1880s. Hillel Kieval 
has shown that far from all of the Prague Jews were German-identified, and those 
who were did understand themselves, as I said above, as Jews.6 Yet they were com-
fortable with what Mendes-Flohr calls the German-Jewish "dual identity," more so 
perhaps than any of the German Jews.7 Once the challenges to German-liberalism -
námely the Czech national movement and the völkisch German one - reached a cer-
tain pitch in Prague, this Situation changed radically. Franz Kafka's generation inher-
ited both an attachment to German culture and a consciousness of social position at 
the same time as they sensed the unstable, tenuous, peripheral State of their condi-
tion. They were in fact already a threatened Jewish minority, but one that remained 
nonetheless a slight majority of the traditionally dominant German population of 
the city; this was a population whose position in the turn was threatened by rising 

Bhabha, Homi K.: The Location of Culture. London, New York 1994. , 
Ibid. See esp. 112-115. 
See Tramer, Hans: Die Dreivölkerstadt Prag. In: Robert Weltsch zum 70. Geburtstag von 
seinen Freunden. Tel Aviv 1961, 138-203. - Translated into English under the title "Prague 
- City of Three Peoples". In: Leo Baeck Institute Yearbook 9 (1964) 305-339. 
See Kieval, Hillel Joseph: The Making of Czech Jewry: National Conflict and Jewish 
Society in Bohemia, 1870-1918. New York, Oxford 1988. - Cf. idem: Languages of Com-
munity: The Jewish Experience in the Czech Lands. Berkeley, Los Angeles 2000, see esp. 
114-180. 
See Mendes-Flohr, Paul: German Jews: A Dual Identity. New Haven/Conn. 1999. 
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illiberal ideologies, even as it also represente d a language group privileged in th e 
monarch y at large. Thes e layers of identit y trappe d th e youn g Pragu e German -
speakin g Jews between identitie s inside and outsid e of th e power structure , so tha t 
an analysis of thei r literar y product s as representation s of "minorit y culture " is itself 
problematic . 

Thi s structurall y comple x pictur e of th e "place" of German-speakin g Pragu e Jews 
in th e centra l Europea n landscap e lend s itself to languages of cente r and periphery , 
to images of "liminality " and cultura l transmission . Ther e is clearly somethin g valu-
able in thi s way of lookin g at things , althoug h on e want s to do so with close atten -
tion to th e historica l specificity of thi s particula r case. Now , it is clearly mor e tha n a 
coincidenc e tha t th e practic e of translatio n is of special interes t to theorist s of thi s 
comple x proces s of "cultura l hybridity " and also th e special provinc e of Jewish writ-
ers in th e contex t of th e Czech-Germa n conflic t in th e late nineteent h Centur y and 
th e early twentiet h Century . Takin g off from Fran z Fanon , Bhabh a offers th e rieh 
image of liberator y peopl e in time s of struggle as "bearer s of a hybrid identit y [...] . 
The y are caugh t in th e discontinuou s tim e of translatio n and negotiatio n .. . ".8 These 
metaphor s resonat e evocatively with my own in "Pragu e Territories" , bu t also 
with thos e of th e Pragu e translator s themselve s in th e particula r tim e I am no w dis-
cussing. Par t of my purpos e in my longer discussion of th e Pragu e translator s was to 
recuperat e thi s rhetori c throug h an intensiv e readin g of th e peculiarit y of th e act of 
translatio n and its self-conceptio n in its own particula r momen t -  thi s is what I 
understan d to constitut e genuin e historicization. 9 Th e cliché I though t worth y of 
avoidin g in thi s case -  on e tha t I feit was trul y "deeeptive " in th e sense of represent -
ing historica l figures in a way directl y contradicte d by thei r self-understandin g in 
thei r own tim e - was th e image of a populatio n of liberal humanis t Jews seeking to 
reconcil e two illiberal communities . Of course , th e translatio n efforts in which the y 
engaged did have powerfully humane , universalist , and selfless effects. But th e trans -
lator s were at th e same tim e creatin g a world of thei r own in a way tha t we can to o 
easily lose sight of. In tha t spirit , let me revisit two of early twentieth-centur y 
Prague' s idiosyncrati c translators . 

Rudol f Fuch s (1890-1942 ) is in some ways an idiosyncrati c case, but on e tha t is 
perhap s for thi s very reason particularl y telling -  in fact my presentatio n of him in 
"Pragu e Territories " was organize d aroun d thi s tension . Unlik e th e core "Prague cir-
cle" group , he was bor n in Czec h Bohemia , in Poděbrady , rathe r tha n Prague , and 
Czec h had been his first language. Like th e Hussit e Kin g Jiří of th e same Poděbrady , 

Bhabha: Locatio n of Cultur e 38 (cf. fn. 3). 
This I add because of a recen t commen t by Hillel Kieval at a keynote speech on Prague Jews 
and translatio n in which he flatteringly cited my chapter , but suggested tha t it was "deeep-
tive" not to furthe r "historieize " and "contextualize " within a longer and broade r traditio n 
of Jewish translatio n activities. Certainl y the (temporally ) longer and (geographically ) 
broade r traditio n of translatio n by East Centra l Europea n Jews is a relevant contex t for the 
profusion of such activity in Prague in this period ; "historicization " however primaril y 
consists in fieshing out  the historica l specificity of the particula r momen t unde r study. 
"Translation " was not  precisely the same act, I argued and maintain , in this particula r con-
text as it had been in others , or would later be. 
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who remaine d an anomal y of Bohemia n histor y even as his language and his religion 
were th e one s native to Bohemia , Fuch s forever remaine d an outside r in th e onl y 
place and tim e tha t coul d have yielded such a person . As a Czec h speaker joinin g th e 
German-Jewis h Praguer s at th e Nikolanderschule at th e age of seven, Fuchs' s identi -
ty was alread y "liminal " amon g his own cohor t -  thi s accordin g to his own retro -
spective narrativ e of his childhood , at any rate . Other s remembe r him as a fierce 
combatan t for Czec h cultur e before peopl e like Fuch s as adult s would brin g such 
appreciatio n int o fashion . Thi s feeling of homelessnes s when on e is at hom e - a con -
ditio n Fran z Werfel immortalize d in some of his riches t early poetry , which cata -
pulte d him to fame - was no t a conditio n create d by language alone . Fuch s devel-
oped a devote d and even fanatica l embrac e of differing group-base d ideologies: 
throughou t his life he maintaine d a close identificatio n with th e spirituá l and histor -
ical base of Judaism , his tireless attachmen t to Czec h cultur e and a Bohemia n cultur e 
which include d th e Germans , and his ultimat e commitmen t to socialism. Th e con -
sistency of these fervent attachment s with on e anothe r seems to have remaine d 
Fuchs' s persona l secret -  just as th e failure of other s to perceive and accep t tha t per -
sona l vision as a politica l Solutio n was his tragédy. This , I think , make s him uniqu e 
amon g and at th e same tim e paradigmati c of th e Pragu e Jews at th e tur n of th e Cen-
tury. 

Like th e othe r great Pragu e translator , Ott o Pick , Fuch s was also a poe t in his own 
right . We have recor d of his poeti c ambition s from as early as 1909, when th e teenag -
er sent his work to be critique d by non e othe r tha n th e "Concordia " her o Hug o 
Salus (who predictabl y tried to steer th e youn g artist away from moder n Stim-
mungskunst).10 In th e following year, Fuch s appeare d in on e of th e texts tha t have 
com e to define th e "Pragu e Circle, " th e "Herder-Blätter" . By th e tim e his poetr y 
was publishe d in a Substantiv e way, Fuch s was considere d to stan d squarely in th e 
expressionis t camp , as his two anthologie s show no less tha n do his ongoin g contri -
bution s to such Journal s as th e "Saturn" , "Aktion", and th e "Weiße Blätter". 11 But 
Fuch s also publishe d in th e Zionis t Journa l "Selbstwehr", 12 he contribute d "Feuer -
fugen vor dem Volke Israel " to th e Pragu e Zionis t collectio n "Da s jüdische Prag", 
and Judais m was often th e focus of his poetry. 13 Clearly , as in th e in some ways quit e 
similar case of Pau l Kornfeld , Jewish histor y and symbolism were Fuchs' s persona l 
keys to a mor e universalist spiritualism . Th e tension s amon g Fuchs' s manifol d iden -
tification s were to becom e mor e problemati c durin g th e war, as he began to see the m 
as bases for a politicall y revolutionar y program . 

Hugo Salus to Rudol f Fuchs , Octobe r 12, 1909. In : Památní k Národníh o Písemnictví , 
Literárn í Archiv [Memoria l for Nationa l Literatuře , Literar y Archive] Praha-Strahov . Fon d 
Rudol f Fuchs . 
The two volumes were "Der Meteor " (Heidelberg , 1913), published by the press of the 
expressionist Journa l "Saturn" , and "Karawane " (Leipzig, 1919), published by the friend of 
Prague expressionists Kurt Wolff. 
Including , as latě as 1917, the printin g of Fuchs' s spirituá l poem "Abend" in an issue stres-
sing Jewish suppor t of the monarchy . In : Selbstwehr 11, no . 1, January  5, 1917. 
Willy Haa s was understandabl y most moved by Fuchs' s three-par t poem "Juden " in "Kara-
wane". Willy Haa s to Rudol f Fuchs , n.d . [1924]. In : Památní k Národníh o Písemnictví , 
Literárn í Archiv. Fon d Fuchs . 



32 Bohemia Band 46 (2005) 

Th e mos t importan t of Fuchs' s works, th e on e to receive th e mos t attentio n in its 
own tim e and in remembrance s of his career , was th e controversia l translatio n of, 
"Slezské písně " (Schlesisch e Lieder , Silesian Songs). 14 Th e poe t sang of th e oppres -
sion of th e Czec h rura l poo r in th e Austrian par t of Silesia -  a native Volk suffering 
unde r th e nationa l hierarch y of th e Habsbur g crown . Th e first of these translation s 
had appeare d way back in th e "Herder-Blätter" , but th e volum e was read y to appea r 
in th e middl e of World War I, when Bezru č had been declare d a traito r and his work 
had been banne d in th e monarchy . After arrest , militar y investigation , seizure of 
translatio n manuscripts , and conscriptio n in th e military , Fuch s continue d to work 
on th e publicatio n of th e translations , which had to be slipped by th e censor s on 
thei r way to Kur t Wolff in Leipzig. Wolff publishe d the m in 1916. 

Th e songs mad e clear th e spectru m of nationalitie s involved in th e oppressio n of 
th e mountai n people : Bezru č directe d his attac k less against an imperia l governmen t 
tha n against German-speakin g landowner s and teachers , Polish clergy, and (perhap s 
mos t importan t of all, in an y Europea n attac k on foreign power ) Jewish merchants. 15 

Comin g from a Czec h countr y town mos t certainl y did no t qualify Fuch s as an 
inside r in any sense; his correspondenc e with Bezru č and othe r Czec h writers was in 
German , as was th e case for th e othe r translators. 16 I t is no t enoug h to heroiz e Fuch s 
for his efforts in špite of th e poeťs "open antisemitis m and chauvinism;" 17 such a 
judgmen t overlook s th e fact of frank identification , and no t mer e sympathy , with th e 
projec t which pu t Fuchs' s caree r and perso n at greatest risk. Fuch s saw his activity 
as expressly politica l -  th e "knowin g soldier " was fighting, however, for an arm y 
tha t did no t understan d where he belonged. 18 

Fran z Werfel introduce d th e Fuch s translation s of th e "Silesian Songs" with th e 
quotabl e phrase , "Ou r hear t feels co-nationa l with all th e oppresse d of all peoples. " 
Th e songs do no t protes t against nationalis t oppressio n of th e peopl e with any uni -
versalist resistance , but with a populis t nationalis m of th e mos t powerfu l mark , 
a "self-willed being" (eigenwilliges Dasein ) in Fuchs' s words; a latent , territorialize d 

Bezruč, Petr : Slezské písně [Silesian Songs]. With a preface by Fran z Werfel. Ed. Wolff, 
Kurt . Leipzig 1916. 
This judgmen t is only lightly veiled in the Communis t F. C. Weiskopf's summary , written 
in 1938: "Das national e und soziale Elend der Beskidenbauer n und Bergleute wird laut in 
diesen volksliedhaften Liedern : der Trot z und Ha ß gegen fremde Grubenherren , habsbur -
gische Erzherzöge , germanisierend e Lehrer , polonisierend e Pfarrer , brutale Herrschafts -
förster, raffgierige [suddenl y no nationa l adjective] Händler  [...]. " See Weiskopf,  F. C : Pet r 
Bezruč auf deutsch . In : Gesammelt e Werke von F. C. Weiskopf. Vol. 8. Eds. Weiskopf, 
Gret e IHermlin,  Stephan . Berlin 1960, 277. 
Thus the irony of the poet' s 1927 dedicatio n of a photograp h to Fuchs , "Rudolf Fuch s in 
brüderliche r Liebe!", printe d in Serke,  Jürgen : Böhmisch e Dörfer . Wanderunge n durch eine 
verlassene literarisch e Landschaft . Wien, Hambur g 1987, 250. -  See also the postcar d from 
Josef Čapek , in German , where he justifies Czech antipath y toward "German " writers like 
Fuchs , reprinte d in: Fuchs, Rudolf : Die Prager Aposteluhr . Gedichte , Prosa , Briefe. Ed. 
Seehase,  Ilse. Halle , Leipzig 1985. 334. 

1 7 Haas,  Willy: Ott o Pick. Ein Blatt des Gedenkens . In : Stifter-Jahrbuc h 3 (1953) 67-71, here 
68. 
Immediatel y after his death , the volume "Ein wissender Soldat", Londo n 1942, was pub-
lished. 
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power living beneat h th e visible surface of Centra l Europe. 1 9 I t is difficult to recon -
struc t th e way tha t subterranea n völkisch power merged in Fuchs' s min d with rab-
binic Judaism , expressionis t revolt , and finally spilled ou t int o a uniqu e sort of 
Marxism . Jürgen Serke strikes an interestin g chord , at any rate , when he introduce s 
Erns t Bloch int o his text beside Rudol f Fuchs , where a deeply religious and Jewish 
spirit lies at th e hear t of a different socialism. 20 

It was a socialism with which Fuchs' s fellow socialists were no t quit e comfortable , 
no r certainl y were th e Stalinist s who were to have th e task of placin g him , or some 
Version of him , delicatel y int o th e canon . Yet it was socialist and certainl y revolu-
tionar y enoug h to alienat e other s after th e war. On e shoul d no t be surprised to read 
Ma x Broďs version of th e story, which present s a case of politica l conversio n from 
an "Israel-orientation " to communism. 21 Fuchs' s view of politica l polemic s mus t 
have been completel y foreign to th e autho r of "Streitbare s Leben " -  so tha t th e fact 
tha t th e first translation s of th e social revolutionar y Bezru č appeare d in Broďs own 
"Herder-Blätter " was as easy for Brod to overloo k as was Fuchs' s poe m "Moses", 
publishe d in th e Pragu e "Jüdische r Almanach " decade s after his entranc e int o th e 
Communis t party . 

Th e caree r of Rudol f Fuch s had its ups and downs , but it seems safe to say tha t he 
was never appreciate d for his tota l vision, but rathe r segment s of his aestheti c iden -
tit y were selectively accepted : th e translato r would publish anothe r antholog y of 
Czec h verse, th e art criti c would contribut e to th e "Prager Presse" unde r Ott o Pick , 
a biblical essay would be publishe d in a Jewish almanac , an old poe m would be 
include d in a collectio n of Germa n Bohemia n writing, th e socialist would be 
recovere d by East Germa n scholarship . I t is on e of thos e cases tha t exceed iron y by 
such a distanc e tha t it suddenl y seems logical tha t th e first and onl y reader s to see 
a relatio n between Fuchs' s Jewishness, cultura l Czechophilism , an d Marxism were 
th e Nazis . Givin g Fuchs' s work mor e attentio n tha n did his supporters , the y 
campaigne d against him before 1938 and thereafte r drove him to deat h in exile. 

Fuch s forged and fanaticall y defende d a territor y tha t no othe r shared , or eise 
which thos e tha t coul d have shared did no t grasp. H e was a ma n withou t a countr y 
in th e onl y countr y tha t coul d have bor n him , just as he was an anachronis m in th e 
precise and onl y momen t in which such a perso n coul d exist. H e entitle d a poe m 
from th e 1932 collection , which no publishe r would find appropriate , "Unzeit " (Ou t 
of Season) , but th e word resonate s with an otherworldl y sense of being outsid e of 
time . Thi s sense of th e word is stressed in his openin g line, where he describe s his 
"untimely " birth -  "zur Unzeit " -  as thoug h it were a place , his hometown . Who 
coul d say what Fuch s was thinkin g - if he dwelt upo n his Jewish, Czech , or Pragu e 
Germa n identity , or his special ideology, or upo n th e world war he had survived or 
th e on e well on th e way - when he wrot e these lines? 

See Fuchs, Rudolf: Ein Erntekran z aus hunder t Jahre n tschechische r Dichtung . Münche n 
1926, 5. 
Serke: Böhmisch e Dörfe r 248 passim (cf. fn. 16). 
Brod, Max: Der Prager Kreis. Stuttgar t et al. 1966, 230. 
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Zur Unzei t ward ich geboren . 
Mich gebar das Volk 
Un d verlor mich auf der Wanderun g ... 

Fuch s was for me, then , no t so muc h a uniqu e and incomparabl e case as th e 
extreme , perhap s even paradigmati c example of th e Pragu e Jewish translator . But 
even thi s formulatio n make s me uncomfortabl e -  it feels as thoug h I am definin g an 
inherite d "type" when I mea n to speak of what we call a "positionality, " a way in 
which on e structure s onesel f within a world in orde r to achieve particular , and in thi s 
case extraordinary , effects. With these finest of translators , Rudol f Fuch s and Ott o 
Pick , ther e is less a sense of adjacenc y or empath y with th e "other " the y are trans -
latin g tha n ther e is a kind of transformation . Th e translatio n become s mor e tha n a 
cop y in which on e can hear , as Benjami n says, an "echo " of th e origina l whose own 
authenticit y has eroded; 23 th e transformatio n is so complet e tha t it seems th e ech o 
we hea r is tha t of th e seif. 

Perhap s thi s will be cleare r after lookin g at anothe r example . Ott o Pick' s own 
caree r as a poe t was placed secon d to his role as translato r and mediato r -  no t onl y 
by his audienc e and publishers , but mos t importantl y by himself. Th e bulk of his 
work testifies to this , as does th e majorit y of his correspondenc e with potentia l pub -
lishers and other s in the literar y world. Hi s efforts towar d bringin g th e work of 
Czec h writers to th e Germa n public led to th e introductio n to Western Europ e of 
th e no w well-know n Kare l Čapek , as well as th e importan t figures Otoka r Březin a 
and Fráň a Šrámek . While he is mos t remembere d for his mediatio n of Czec h work 
to Germa n audiences , Pic k was n o less active in securin g a place for Germa n (par -
ticularl y Pragu e German ) literatuř e in Czec h cultura l life. 

Th e result of thi s activity is tha t Pick' s work - his translation s as well as his poet -
ry -  was soon identifie d as a futile attemp t to defer th e crisis in which Centra l 
Europ e was to find itself before th e end of Pick' s life.24 Indeed , it would be cynica l 
to depreciat e th e humanisti c contributio n tha t thi s life and work represents . Yet, th e 
way tha t contributio n was designed and actuall y operate d is lost in th e romanti c 
reconstruction s of his supporters . Willy Haas , for example , identifie d Pic k as th e 
spiritua l Doppelgänger of Adalber t Stifter, a latte r reincarnatio n of a type long-sinc e 
extinct , who coul d claim "he kne w n o 'Germans ' and 'Czechs, ' but onl y 'Bohe -
mians ' an d 'th e [Bohemian ] Fatherlanď." 2 5 Thi s paralle l interestingl y displaces Pic k 
from th e milieu of nationa l conflic t which is exactly and unambiguousl y th e impe -
tus of his work; it finds Pic k at hom e rathe r in th e myt h of a pre-184 8 "Bohemism " 
which rejected nationa l identificatio n altogether . Ther e is certainl y some flavor of 

Fuchs: Die Prager Aposteluh r 29 (cf. fn. 16). 
Benjamin,  Walter: Die Aufgabe des Übersetzers . In : Idem: Gesammelt e Schriften IV/1 . 
Werkausgabe. Vol. 10. Eds. Rexroth, Tillm&n/Tiedemann,  Koli/Schweppenhäuser,  Her -
msmn/Adorno,  Theodo r W. Frankfurt/M . 1980, 9-21. 
See e. g. Werfel,  Franz : Die Brücke-Mos t IV, May 21, 1937, 21. -  Werfel followed Pick's 
career closely and often lauded him. The two served togethe r at the front durin g World War 
I and remaine d in contac t with one another . 
Haas: Ott o Pick 67 (cf. fn. 17). 
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Bohemia n Landespatriotismus to be foun d in Pick' s life and work, as migh t as well 
be identifie d in th e life and work of Egon Erwin Kisch . But in his concentratio n on 
strongly nationalis t Czec h poets , as well as on Germa n Bohemian s who were fierce-
ly cosmopolita n and primaril y Jewish, it canno t be accurat e to represen t th e territo -
ry inscribe d in his work as a multinationa l and nationles s "Bohemia " (an d it is for 
thi s reason tha t he was fiercely attacke d by Egon Erwin Kisch' s German-nationalis t 
brother , Paul) . 

At th e age of 25, Pic k publishe d his first two books: th e first, "Freundliche s 
Erleben" , was a volum e of his own expressionis t poetry ; th e second , "Flammen" , 
was a translatio n of novellas by Fráň a Šrámek . With a technica l educatio n and n o 
universit y background , his comman d of Czec h was centra l to his entr y in th e liter-
ary world. Th e role he had create d for himsel f was two-fold : his contribution s to 
Journal s in Austria and th e Germa n Empir e often focused on Czec h literatuře , while 
he was also able to publish in Czec h Journal s on German-languag e literar y manifes -
tations , mostl y by Pragu e Jews. 

Th e layers of Pick' s journalisti c activitie s and his own ambition s are densely inter -
twined . Pic k called th e attentio n of his futur e publishe r Axel Juncke r with his 
reviews in Czec h Journal s of Broďs "Jüdinnen " and othe r works publishe d in th e 
Juncke r house. 26 Juncke r was as we have seen instrumenta l in th e early publication s 
of Pragu e Circl e writers; Pic k had an interes t no t onl y in having his own poetr y pub -
lished by Juncker , but in promotin g attentio n to th e youn g Jewish writers in Pragu e 
throug h these reviews, and he encourage d Juncke r to conside r othe r works by yet 
unpublishe d Pragu e Circl e writers. In nearl y th e same period , we find remnant s of 
Pick' s efforts to have Oskar Baum' s first novel ("Da s Leben im Dunkeln" , a novel 
abou t th e life of th e blind which has mediatio n as a centra l theme ) publishe d in th e 
crucia l (an d extremel y Czech-nationalist ) Journa l "Národn í listy".27 Such sugges-
tion s were sometime s mad e in th e same lette r in which Pic k offered to translat e and 
critiqu e Czec h work for Germa n publications. 28 Th e recommendatio n of Baum' s 
boo k in fact had th e suppor t of a positive review in th e Czec h Journa l "Přehled" , 
compose d of cours e by Pick . Baum in tur n was sendin g th e publishe r Marti n Buber 
Ott o Pick' s translation s of th e Czech-speakin g Pragu e Jew Františe k Langer. 29 I t is 
mos t interestin g tha t th e expressionis t poe t Pic k ušed his influenc e at Centra l 
Europe' s mos t cutting-edg e Journal s to publish translation s of Czec h work, culmi -
natin g in a special "Saturn " issue of his translation s of Šrámek. 30 

See Staatsbibliothe k Preussische r Kulturbesitz , Nachlas s A. Juncker , Nos . 152 (Jun e 20, 
1911), 153 (Novembe r 21, 1911), and 154 (Januar y 24, 1912). 
Ott o Pick to Otoka r Theer , August 6,1912. In : Památní k Národníh o Písemnictví , Literárn í 
Archiv. Fon d O. Theer . 
Ott o Pick to Otoka r Theer , August 9, 1912. In : Ibid. 
Jewish Nationa l and Universit y Library (Jerusalem) , Marti n Buber Archives [MS Var 350] 
filé 80, 80.15 (April 8, 1913). The volume was a collectio n of translation s which had been 
published in part in "Simplizissimus" and Kraus ' "Die Fackel" . 
Saturn 3 (Jun e 1913). 
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Th e correspondenc e between Pie k and his Czec h an d Germa n publishers , Czec h 
writers he translated , and his German-Jewis h friends is dominate d by thi s networ k 
of mutua l promotion , in a manne r tha t goes beyon d th e everyday politic s of Germa n 
literát i in thi s period . Throug h thi s intens e mediatio n of Czec h literatuř e to Ger -
mans , Pragu e German-Jewis h literatuř e to Czechs , and th e latte r to a broade r Ger -
ma n public , Pic k was creatin g and expandin g a domai n which had no t been recog-
nized before. Pragu e Germa n literatuř e was no longer a periphera l branc h of 
Germa n culture , and neithe r was Czec h literatuř e a margina l Europea n manifesta -
tio n of mainl y anthropologica l interest. 31 On e mus t conside r Pick' s substantia l role 
in a surging awarenes s in Berlin as well as Paris : somethin g was going on in Prague . 

As th e decad e continued , Pick' s activitie s centere d ever mor e on translation s from 
Czec h int o Germa n and th e mediatio n of thei r publication . In 1917 Pick' s transla -
tion of Šrámek' s play "Léto " (Summer ) was accepte d for productio n in Vienna , and 
he pushe d tirelessly to have a moder n Czec h dram a taken on by Ma x Reinhard t in 
Berlin. 32 H e laid particula r hope s on th e work of Stanisla v Lom , with whom he was 
in steady correspondenc e from his field post in 1917. H e translate d th e play "Vůdce" 
(Leader) , and when Reinhard t showed n o interest , attempte d various othe r theaters , 
and even magazine s and boo k publishers. 33 

I focus on thi s momen t of Pick' s ongoin g activity because , due to Pick' s distanc e 
from Prague , a correspondenc e remain s between the translato r and th e artist . I t 
become s clear no t onl y to what exten t Piek champione d th e work of little-know n 
Czec h "writers, but also th e eagerness with which he too k on ne w project s -  in each 
lette r requestin g anothe r prose piece or poe m which he migh t tur n ou t and send to 
a Germa n magazíne . Fo r a writer such as Lom , Pick' s interes t was of cours e a wind-
fall. Th e resultin g relationshi p is on e in which th e "artist, " flattere d for his astonish -
ing brillianc e by th e "translator, " is completel y at the latter' s merey . H e waits for th e 
translato r to express interes t in some piece or other , and sends it off. Pic k the n turne d 
ou t th e produc t immediatel y and sent it where he chose -  Lom was never consulte d 
on this , no r asked permission , no r did he review translation s as a rule , despit e his 
excellen t German . I t is also curiou s (an d significantly consisten t amon g th e Pragu e 
translators ) tha t Piek wrote to th e Czec h writers and even Czec h publisher s in 
German . Ordinaril y on e would assume tha t th e bilingual abilities of th e translato r 

Pau l Reiman n [Pavel Reiman] , in a somewhat contrive d Marxist essay, makes the valuable 
poin t tha t literary innovatio n in latě 19th-centur y Europ e comes inereasingly from the pre-
viously (and geographically?) "peripheral " countries , and tha t a decisive momen t oceurs 
when these are translate d into the major West Europea n languages. Reiman n explicitly 
recognize s the role of the Prague translator s in bringing the "periphery " to the center . 
Reimann,  Paul : Die Prager deutsch e Literatu r im Kampf um einen neuen Humanismus . In : 
Goldstücker, Eduar d (ed.) : Weltfreunde . Konferen z über die Prager deutsch e Literatur . Prag 
1967, 11-12. 
Pick to Reinhardt , Februar y 9, 1917. In : Památní k Národníh o Písemnictví , Literárn í 
Archiv. Fon d Stanislav Lom. 
Includin g the Insel-Verla g in Leipzig, the Austrian Journa l "Donauland" , and the Wiener 
Burgtheater . Marc h 11 and June 26, 1917. In : Památní k Národníh o Písemnictví , Literárn í 
Archiv. Fon d Stanislav Lom. 
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are greater tha n thos e of th e writers; whatever his reasons , we mus t recogniz e in th e 
correspondenc e a silent concessio n to th e fact which th e translatio n projec t as a 
whole was seeking to overcome : tha t is, th e recognitio n tha t Germa n was th e 
Kultursprache of th e Bohemia n lands . 

Thu s a paternalisti c ton e is apparen t in th e correspondence , and it is a ton e on e 
recognize s as well in th e letter s between Fuch s or Brod and "their " artists . On e is 
reminde d here of Werfel's anger at th e audacit y of a Czec h Renaissanc e tha t sought 
to exclude Germa n cultur e (whose "child " it coul d onl y be) 3 4 -  th e series of Ger -
man-libera l assumption s tha t remaine d someho w in th e consciousnesse s of thos e 
tha t sought to break from them . Yet, ther e is in th e correspondence s also th e sense 
of th e inferio r positio n of th e translato r before th e greater genius of th e artist . On e 
senses tha t th e "sweet work" of translatio n is for Pic k ultimatel y secondar y (less 
immediate? ) to th e creatio n of "works".3 5 

Pick' s own "work", however -  tha t is, his origina l poetr y -  is anothe r sort of 
translation , rathe r tha n grounde d folk cultur e such as tha t of th e Czec h writers and 
th e German-Bohemia n neo-romantics . Th e mysticism behin d his expressionis t work 
become s mor e familiär when seen alongside th e Czec h mystic , translate d and re-
vered by Pick , Otoka r Březina . Searchin g for a native roo t of tha t provocativ e mys-
ticism within himself, Pick turne d to th e obscur e Judais m of previou s generation s in 
th e poe m "Wenn der Vater betet". 36 But thi s experience , too , is a foreign and medi -
ated one , with th e father' s manne r of loving "marvelously transformed " on "certai n 
days of th e year, " he seems possessed by some distan t historica l and religious 
moment . Th e presenc e of Brezina' s national-religiou s mysticism , reachin g directl y 
int o humanity , is lackin g in Pick' s poem , and th e effort to translat e tha t lost experi-
enc e seems contrived . Pic k speaks of Brezina' s nationalis m as Brod speaks of 
Judaism , but Brezina' s is mor e authenti c from Pick' s poin t of view, th e on e closer 
him : 

Fruchtbarer , schöpferische r Nationalismus , wie der Dichte r ihn begreift, hat nicht s gemeinsam 
mit jenem anderen , der Kaserne n baut und darauf aus ist, die Mensche n zu uniformieren . De r 
echte Nationalismu s baut auf und verbindet die Völker.37 

Fran z Werfel, too , implie s tha t thi s "great mystic of ou r time " is bot h universalist 
(his "mystic humanism, " each of his poem s a "congregation " or "brotherhood" ) and 
nationalis t (th e humanis m "of th e Taborit e Republic, " th e "heart-fel t melod y of 
Smetana' s music") . Th e poe t represent s "the pur e manifestatio n of th e creative sub-
stanc e of th e Czec h people." 3 8 Werfel himsel f collaborate d with a translatio n of two 

See the discussion of Werfel's "Glosse zu einer Wedekind-Feier " in: Spector: Prague 
Territorie s 115-117 (cf. fn. 1). 
"diese süße Arbeit". Februar y 19, 1917. In : Památní k Národního , Písemnictv í Literárn í 
Archiv. Fon d Stanislav Lom. 
Pick,  Otto : Wenn der Vater betet . In : Selbstwehr No . 48 (Decembe r 7, 1917) 2. 
Idem: Stunde n mit Otoka r Březina : In Memoria m (Eindrück e von e. Besuch bei Otoka r 
Březina ; Zu d. Dichter s Gedächtnis) . Prag 1929, 14. This rathe r arcan e edition is reprinte d 
from the "Prager Presse", Februar y 17, 1924. 
Ein großer Mystiker in unsere r Zeit : Otoka r Březina . In : Die literarisch e Welt. Octobe r 12, 
1928, 1. 
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of his works (which , considerin g Werfel's comman d of Czech , were probabl y main -
ly poeti c revisions of th e translatio n of Emi l Saudek) . Werfel's descriptio n of th e 
spiritualit y of th e poetr y and its gesture towar d mystica l communio n sound s self-
referential ; Piek on th e othe r han d knew n o direc t sourc e for tha t experience . H e had 
onl y indirec t (mittelbar ) access to it, and so he let it pass throug h his hands , to medi -
ate (vermitteln ) it to others . 

M y play with th e words "Mitte/Mittel/mittelbar/vermitteln/Vermittlung " here 
and in th e title of thi s contributio n is obviously dosely linked to th e question s at 
hand . State d frankly: were th e Jews in Pragu e a "thir d people " tha t was naturall y 
positione d "between " th e hostil e Czec h and Germa n nations ? Were these transla -
tion s acts of nationa l reconciliation , humanisti c interventions , "tikkun olam " (repai r 
of th e world) ? I t is a delicat e question , to which th e answer mus t be bot h yes and 
no . Th e humanisti c interpretatio n of th e translator s as lone voices of intercultura l 
understandin g in a perio d in which intoleran t nationalism s were driving th e region 
and , soon , th e continen t towar d unprecedente d disaster is compelling , but also clear-
ly teleologica l -  worst of all, it does no t quit e captur e th e patter n we observe in at 
least these two writers. "Mutua l understandin g amon g th e nationalities " is a con -
structio n tha t leaves intac t th e systém of identity , ideology, and representatio n tha t 
is systematicall y undermine d in th e lives and works of these people . I did claim , 
somewha t provocatively , tha t th e rules of th e nationalis t game guarantee d a rela-
tionshi p between a literatuře , a culture , and a nation , so that , in establishin g th e 
"translatio n project " th e Pragu e Jews were groundin g a new sort of nation , of which 
the y proclaime d themselve s to be its nationa l poets . To th e degree thi s can be said to 
be true , it is importan t to recal l tha t such a literatuř e was no t a "Jewish literatuře, " 
and tha t such a natio n -  "Middl e Nation " -  was no t Zion . I t functioned , so my argu-
men t goes, as an alternativ e -  and , yes, a subversive on e -  to th e ideologica l comple x 
bindin g essentia l people s to eterna l literature s and sovereign territories . 

And in thi s lies th e distinctio n between a view of th e translator s as a "middl e 
nation " and a view of the m as representative s of "cultura l hybridity. " While th e 
hybrid is introduce d as somethin g potentiall y subversive, it is perhap s onl y so with-
in th e term s - in thi s case, th e explicitly racialist term s - of th e systém it is suppose d 
to resist. Clearly , ther e can be n o "hybrid" withou t th e "pure " -  tha t th e Jewish 
example was a mode l for Bhabh a is less encouragin g to me tha n th e appropriatio n of 
thi s sort of discours e is unsettling . 

M y conclusio n remains , therefore , tha t these translation s and translator s can be 
understoo d no t as pluralisti c attempt s to rende r closed cultura l sphere s mor e ope n 
to on e another , no r as creatively hybridize d product s of cultura l interaction , but as 
th e very tensio n between identit y and othernes s itself. The y oceupie d th e space we 
call "mediation. " 



Dimitry Shumsky 

I N T R O D U C I N G I N T E L L E C T U A L A N D P O L I T I C A L 
H I S T O R Y T O T H E H I S T O R Y O F E V E R Y D A Y L I F E : 

M U L T I E T H N I C C O H A B I T A T I O N A N D J E W I S H 
E X P E R I E N C E I N F I N - D E - S I Ě C L E B O H E M I A 

A few years ago, in th e framewor k of his comprehensiv e stud y of perception s of eth -
nicit y and identit y in Habsbur g Austria and th e Austrian Republi c from 1880 to 
1938, th e Austrian historia n Michae l Joh n develope d a numbe r of revealing insights 
concernin g th e dynamic s of interethni c relationship s in fin-de-siěcl e Habsbur g 
society. When specifically discussing th e Austrian par t of Austria-Hungar y 
(Cisleithania) , Joh n stressed tha t on e of th e key events tha t determine d th e cultura l 
natur e of thi s area in th e perio d in questio n was relate d to th e multiethni c interna l 
waves of migratio n which in th e perio d from 1880 to 1910 swept over no t onl y urba n 
center s such as Vienna , Prague , Trieste , Cracow , Lember g and Czernowitz , bu t also 
outlyin g areas tha t had previously had a manifestl y Germa n character , such as bor -
der areas in Uppe r and Lower Austria as well as Souther n Bohemi a and Moravia. 1 

As a result of thi s interna l migration , these location s becam e arena s for encounter s 
between a range of ethni c groups , encounter s accompanie d by constan t tensio n 
between two opposin g tendencies : a national-assimilatin g one , and a multicultura l 
one . To conceptualiz e thi s dynamic , Joh n propose d a "meltin g pot " vs. "mosaic " 
model , whose two component s were intende d to express these two tendencies . 
While th e national-assimilatin g tendency , th e "meltin g pot " variety, was represente d 
by th e nationa l movement s which sought to construc t a socio-cultura l space within 
a set of homogeneou s nationa l camps , th e multicultura l tendenc y of th e "mosaic " 
was expressed in th e strengthenin g of identitie s lackin g a pronounce d nationa l 
consciousnes s which did no t accor d with efforts directe d at ethno-nationa l 
demarcation. 2 

Th e approac h underlyin g John' s stud y of issues of ethnicit y and ethni c conscious -
ness in fin-de-siěcl e Habsbur g society strikingly reflects a significant and ongoin g 
developmen t in th e recen t generatio n of Austro-Hungaria n historiography . Ther e is 
a gradua l underminin g of th e tendenc y to see Habsbur g Eastern/Centra l Europ e 
throug h a teleologica l prism of th e disintegratio n of th e multiethni c empir e in th e 
wake of World War I, and in light of thi s to divide its prewar populatio n int o group s 
possessing a clearly defined ethno-nationa l consciousness. 3 Th e developmen t of a 

John, Michael : "We Do No t Even Possess Our Selves": On Identit y and Ethnicit y in 
Austria, 1880-1937. In : Austrian Histor y Yearbook 30 (1999) 17-64, here 22. 
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critica l approac h to thi s retrospectiv e view is certainl y to be ascribed to on e of 
th e basic change s in the moder n historiograph y of Europ e (an d no t onl y Europe ) 
generally, relatin g to th e shifting of th e researc h emphasi s from politica l histor y 
to social, cultura l history , and in particula r to th e histor y of day-to-da y life. I t is 
indee d tru e tha t while th e examinatio n of th e politica l aspect of th e histor y of th e 
post-184 8 Habsbur g statě has always resulte d in a fairly clear pictur e of th e dichot -
omou s polarize d relationship s between different ethni c group s throughou t th e 
Empire , lookin g int o th e social, cultura l and everyday life tha t takés place beyon d 
institutiona l and organizationa l settings has manage d to reveal to researcher s aspect s 
of th e interethni c and intercultura l contact s and interaction s in th e multiethni c 
populatio n fabric. 

Historiographi e development s such as these had an inevitabl y impac t on researc h 
on interethni c relation s in th e Czec h land s in th e perio d in question . Thus , in his 
pioneerin g study, datin g back over two decades , abou t th e histor y of th e Germa n 
communit y in Pragu e in th e perio d from 1861 to 1914, Gar y Cohe n for th e first 
tim e drew attentio n to th e degree of minglin g between German s and Czech s in every-
day life.4 In his opinion , despit e ever-widenin g Czech-Germa n polarizatio n tha t 
oceurre d in th e public and politica l spher e in th e wanin g years of th e Habsbur g 
dynasty , day-to-da y contact s between Czech s and German s in th e Bohemia n capita l 
too k place no t onl y in th e area of employment , commerc e and schoo l education , but 
also in th e framewor k of mixed neighborhoods . Even in neighborhood s with a par -
ticularl y high Germa n concentration , Cohe n emphasizes , Germa n families shared 
buildings with Czec h families. 5 However , althoug h he neatl y identifie d th e gap 
between th e politica l and th e everyday aspect of interethni c relationship s in Bohe -
mia, Cohe n failed to carr y ou t th e requisit e examinatio n of th e issue of th e tensio n 
between politic s and everyday life. O n th e contrary , what is strikin g in his boo k 
is precisely th e lack of any connectio n between th e politica l and ideologica l histor y 
of th e Czech-Germa n nationa l struggle and Alltagsgeschichte!' As a result , a numbe r 
of th e fundamenta l question s tha t emerge in th e light of Cohen' s empirica l findin g 
have gone unanswered . Example s of such question s include : to what exten t is th e ex-
perienc e of multiethni c neighborhood s likely to influenc e th e way tha t individual s 
and group s see themselve s an d thei r philosoph y of life? Doe s thi s experienc e con -
stitut e a challeng e to th e politic s of ethno-nationa l polarization ? O r to pu t thing s 
in term s of Michae l John' s "meltin g pot/mosaic " model : Ca n we identif y contradic -
tion s between th e unifying ethno-nationa l discours e tha t construct s th e categorie s 
of "Germans " and "Czechs " as two pola r ethnic-cultura l entitie s (th e "meltin g pot " 

Politica l Histor y of the Habsbur g Officer Corps , 1848-1918. Ne w York 1990. -  Judson, 
Pieter : Exclusive Revolutionaries : Liberal Politics , Social Experience , and Nationa l Identit y 
in the Austrian Empire , 1848-1914. Ann Arbor 1996. 
Cohen, Gary : The Politic s of Ethni c Survival: German s in Prague , 1861-1914. Princeton , 
Ne w Jersey 1981, 123-139. 

5 Ibid.  134. 
See also: Idem: Deutsche , Juden und Tscheche n in Prag: das Sozialleben des Alltags, 1890-
1914. In : Godé, Maurice/Z. e Rider, Jacques/ Mayer, Francois e (eds.) : Allemands, Juifs et 
Tchěque s á Prague , 1890-1924. Montpellie r 1994, 55-69. 
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tendency) , and a mixed ethni c realit y involving a constan t potentia l for th e daily 
breachin g of th e ethni c boundarie s (th e "mosaic " tendency) ? 

Unlik e Cohen , Kar l Bahm did no t simply acknowledg e th e absenc e of ethni c 
barrier s in th e everyday experienc e of fin-de-siěcl e Bohemia , but also sought to in-
vestigate th e influenc e tha t thi s experienc e had on th e awarenes s and views of thos e 
who were par t of it. In discussing th e issue of th e everyday lives of th e lower classes 
in Norther n Bohemia , an area which is viewed in historiograph y as th e bastion of 
Germa n ethni c nationalis m in Bohemia , Bahm shows tha t th e facade of absolut e 
Germa n homogeneit y conceal s a far mor e comple x bilingual and multiethni c socio-
cultura l reality. 7 Thi s reality, accordin g to Bahm , emerge d in th e wake of th e waves 
of interna l Czec h migratio n from th e rura l areas in Centra l and Easter n Bohemi a to 
its industrialize d areas in th e nort h and west, which were largely inhabite d by a 
Germa n population . Thi s interna l migration , which peake d in demographi c term s in 
th e 1880s and 1890s, therefor e brough t abou t a multi-dimensiona l encounte r be-
tween th e German-speakin g and Czech-speakin g populations , an encounte r which 
was accompanie d no t onl y by ethni c rivalries and pressure s to assimilate , bu t also 
by intercultura l interaction , which in particula r pu t its stam p on pattern s of lin-
guistic usage and th e inhabitants ' self-identity . Drawin g on two rare autobiographi -
cal essays writte n by fathe r and son Wenzel and Heinric h Holek , two lower-clas s 
men from th e Aussig/Úst í nad Labem area bor n in 1864 and 1885 respectively, Bahm 
demonstrate s tha t in th e last two decade s of th e nineteent h Centur y Bohemia n soci-
ety, at least in its lowest classes, was characterize d by amorphou s and ambivalen t 
Czech-Germa n identities , a kind of "ethni c goulash, " as he put s it, which faithfully 
reflected everyday bilingual and bicultura l existence. 8 True , with th e escalatio n of th e 
Czech-Germa n conflic t at th e beginnin g of th e twentiet h Centur y a gradua l erosion 
occurre d in such hybrid identities , with increasin g penetratio n of two particularis t 
ethno-nationa l identitie s -  th e Germa n and th e Czech . At th e same time , hetero -
geneity and interethni c overlappin g on th e everyday and consciou s level did no t 
entirel y disappear , continuin g to constitut e a thorn y challeng e to bot h Czec h and 
Germa n nationalism . 

In light of Bahm' s research , a new paradig m can be formulate d for an understand -
ing of interethni c relation s in Bohemi a at th e end of th e nineteent h Centur y and th e 
beginnin g of th e twentieth : a paradig m which will suit th e "meltin g pot/mosaic " 
mode l propose d by Joh n for the whole of th e Habsbur g society. Thi s paradigm , 
based on th e desired integratio n of political , intellectua l and cultura l histor y on th e on e 
hand , with th e histor y of everyday life on th e other , will facilitat e a two-dimension -
al readin g of relationship s between Czech s and German s in th e perio d in question . 
O n th e on e hand , we are speakin g of th e mor e obvious dimensio n of interethni c 
relations , includin g th e socio-economic , cultural , ideologica l and politica l con -

Bahm,  Karl: Beyond the Bourgeoisie: Rethinkin g Nation , Cultur e and Modernit y in Nine -
teenth-Centur y Centra l Europe . In : Austrian Histor y Yearbook 29 (1998) 19-35, here 22-
28. 

8 Ibid.  25. 
9 Ibid.  28-29. 
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frontatio n between two institutionalize d ethno-nationalis t entities , Czec h and 
German . O n th e othe r hand , we are mad e aware of anothe r -  conceale d -  dimension , 
focusin g on th e way tha t Czec h and Germa n nationalism s jointl y cope d with th e 
manifestation s of nationa l ambiguousnes s and cultura l ambivalenc e in inhabitants ' 
everyday lives, or in othe r words, in John' s terms , th e clash between th e "meltin g 
pot " tendenc y and th e "mosaic " tendency . 

As for what historiograph y has to say abou t th e three-wa y Czech-German-Jewis h 
relationship , it would appea r tha t mos t of th e researc h tha t f ocuses on th e Jewish side 
of th e triangl e has no t yet foun d a way to brin g togethe r researc h on Jewish aware-
ness with researc h on th e Jews' everyday experienc e in a multiethni c setting . In thi s 
sense it ma y be said tha t th e historiograph y concernin g th e Jews of Bohemi a in th e 
era of moder n nationalis m is rathe r backward compare d with tha t abou t Czech -
Germa n relations . In fact, th e main prism throug h which researc h examine s th e his-
tor y of Jewish society in Bohemi a is non e othe r tha n th e prism of th e nationa l polit -
ical conflic t between th e Czech s and th e Germans . In thi s setting , Jewish society is 
describe d as a kind of politica l battlefield between agent s of th e two rival people s -
"the Germa n Jews" or "the Czec h Jews."1 0 I n othe r words, if we wish to shed light 
on thi s historiographi c pictur e using th e "meltin g pot/mosaic " model , we can argue 
therefor e tha t accordin g to it, th e main regiona l forces actin g on Jewish society were 
thos e of th e "meltin g pot, " Germa n on th e on e side and Czec h on th e other . True , at 
on e and th e same tim e as thi s dichotomou s perception , man y researcher s basically 
recogniz e th e factor s of bilingualism and nationa l ambiguousnes s amon g th e 
Jews, i.e. th e phenomen a of th e Jewish "mosaic " in Bohemia , even going so far as to 
acknowledg e tha t such phenomen a characterize d Bohemia n Jewry even mor e tha n 
th e non-Jewis h environment. 11 However , in th e absenc e of any focused and suffi-
cientl y in-dept h treatmen t of issues relatin g to everyday Jewish life, th e mer e 
acknowledgmen t of th e "mosaicity " of Jewish existence has no real value. After all, 
withou t a discussion of question s of th e social, cultura l and everyday context s of th e 
linguistic and cultura l "mosaic " phenomeno n amon g th e Jews, reference s to thi s in 
historiograph y will remai n a mer e footnot e to th e politica l histor y of th e Czech -
Germa n conflic t in a Jewish society context . I n othe r words, Jewish individuals ' 

Kestenberg-Gladstein, Ruth : The Jews Between Czech s and German s in the Histori e 
Lands, 1848-1918. In : The Jews of Czechoslovakia . Vol. 1. Philadelphi a 1968, 21-71, here 21. 
-  Cohen, Gary : Jews in Germa n Society: Prague , 1860-1914. In : Centra l Europea n Histor y 
10 (1977) 28-54, here 34. -  Iggers, Wilma: The Flexible Nationa l Identitie s of Bohemia n 
Jewry. In : East Centra l Europ e 7 (1980) 1, 39-48, here 43-45. -  Hahn,  Fred : The Dilemm a 
of the Jews in Histori e Lands of Czechoslovakia , 1918-1938. In : East Centra l Europ e 10 
(1983) 1-2, 24-39, here 24. -  McCagg, William: A Histor y of Habsbur g Jews, 1670-1918. 
Bloomington , Indianapoli s 1989, 177-179. -  Wistrich, Robert : The Jews and Nationalit y 
Conflict s in the Habsbur g Lands . In : Nationalitie s Paper s 22 (1994) 1, 119-139, here 127. -
Pawel, Ernst : De r Prager Zionismu s zu Kafkas Zeit . In : Krolop, Kurt /Zimmermann,  Han s 
Dietric h (eds.) : Kafka und Prag. Berlin 1994, 33-43, here 34. -  Luft,  Robert : National e 
Utraquiste n in Böhmen : zur Problemati k "nationale r Zwischenstellung " am End e des 
19. Jahrhunderts . In : Godé/Le Rider/Mayer  (eds.) : Allemands, Juifs et Tchěque s 37-51, 
here 47 (cf. fn. 6). 
See, for instance : Cohen: The politics of Ethni c Survial 90 (cf. fn. 4). 
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bilingualism and dua l Czech-Germa n cultur e are th e exceptio n tha t proves th e rule , 
i. e. th e centralit y of th e Germa n and Czec h "meltin g pot " phenomeno n in th e con -
text of th e Jewish experience . 

Fro m thi s poin t of view, Hartmu t Binder' s comprehensiv e articl e abou t th e three -
way relationship s between Jews, Czech s and German s in Pragu e on th e eve of World 
War I as well as in th e postwar perio d is an outstandin g piece of research. 12 I t is th e 
first researc h effort to situat e fin-de-siěcl e Pragu e intellectua l history , and in partic -
ular th e birth of th e "Pragu e Circle " of Jewish writers and thinkers , in th e contex t of 
th e multiethni c everyday way of life. In so doing , Binde r was th e first to fundamen -
tally challeng e the "triple ghetto " thesis of th e Pragu e Jewish writer Pavel/Pau l 
Eisne r (1889-1958). 13 After examinin g interethni c relationship s in Pragu e in th e pri -
vate spher e throug h a ne w readin g of memoir s and texts, bot h literar y and journal -
istic, Binde r come s to th e conclusio n tha t ethni c and religious boundarie s amon g th e 
Bohemia n capital' s populatio n were fairly blurred. 14 Nonetheless , even in th e wake 
of this stud y it is still necessar y to discuss issues of everyday life in Bohemi a on th e 
eve of th e disintegratio n of th e Habsbur g monarchy , and first and foremos t th e issue 
of relation s between neighbor s to which Binde r relate s very fleetingly only, and 
withou t drawin g on relevan t archiva l sources. 151 shall try below to mak e up for thi s 
deficiency , my primar y purpos e being to show tha t researc h on multiethni c propin -
quit y can potentiall y shed fresh light on a numbe r of importan t aspect s in th e intel -
lectual , cultura l and politica l histor y of Bohemia n Jewry, such as Jewish-Germa n lit-
eratuř e in Pragu e at th e beginnin g of th e twentiet h Century , Jewish nationalism , and 
antisemitism . 

Multiethnic Cohabitation and German-Jewish Literatuře: The Case of Max Brod 

Das alte österreichisch e Prag war eine Stadt , in der [...] drei Natione n stande n im Kampf 
gegeneinander : die Tscheche n als Majorität , die Deutsche n als Minoritä t und die Juden als 
Minoritä t innerhal b dieser Minorität . 1 6 

Thi s schemati c presentatio n of th e multinationa l experienc e in th e city of his birth 
tha t th e Jewish-Germa n writer Ma x Brod (1884-1968 ) gives in his autobiograph y 
(Streitbare s Leben ) belongs to th e same type of description s of Pragu e toward s th e 

Binder, Hartmut : Paul Eisners dreifache s Ghetto : Deutsche , Juden und Tscheche n in Prag. 
In : Reffet, Miche l (ed.) : Le mond e de Fran z Werfel et la morale des nations . Berne 2001, 17-
137. 
Accordin g to Eisner , durin g the period in question the Jews of Prague were, so to speak, 
surrounde d by a kind of double wall: on the one side, as the faithful supporter s of Deutsch-
tum,  the Jews were in a position of profoun d alienatio n relative to thei r Czech majorit y sur-
roundings , while on the othe r side, their Germa n affinity being cultura l and intellectua l 
only, they had no social contact s whatsoever with the populatio n of Bohemia' s ethni c 
Germans , to a large extent even despising the provincia l Germa n "riff-raff" of the Su-
dentenland . Eisner, Paul : Fran z Kafka and Prague . Ne w York 1950, 35-37. 
Binder: Pau l Eisners dreifache s Ghett o 81-84, 125-137 (cf. fn. 12). 
Ibid.  125-126. 
Brod, Max: Streitbare s Leben . Autobiographie . Münche n 1960, 7-8. 
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end of th e Habsbur g dynast y tha t we saw above in Pavel/Pau l Eisner. 17 Like Eisner , 
albeit no t in th e same sweeping term s of a "triple ghetto, " in his memoir s Brod con -
jures up a pictur e of a Pragu e divided and polarize d between two distinc t nationa l 
entities , th e Czec h and th e German , with Jews, mainl y being affiliated with th e city's 
Germa n minorit y in bot h social and cultura l terms . As far as th e relationship s be-
tween th e German s and th e Czech s in th e city are concerned , Broďs descriptio n 
matche s th e pictur e tha t is painte d in th e memoir s of a numbe r of his Pragu e Jewish 
contemporaries , such as famou s Journalis t Egon Erwin Kisch (1885-1948 ) and th e 
renowne d schola r of nationalism , Han s Koh n (1891-1971) . Bot h place d special 
emphasi s on th e mutua l alienatio n in everyday existence between th e Czec h major -
ity and th e Germa n minority , and th e impressio n is even given tha t these were two 
communitie s hermeticall y sealed off from each othe r and with practicall y n o social 
contact s whatsoeve r between them. 18 I n Broďs case, thi s aspect of Czech-Germa n 
alienatio n is strengthene d all th e mor e in th e image of Jewish existence in Prague : as 
a "minorit y within a minority, " th e Jews would appea r to run thei r social and 
cultura l lives in a kind of "Germa n bubble, " utterl y ignorin g and completel y separat e 
from th e Czec h majorit y surroundings. 19 

When readin g Broďs autobiograph y itself, it does indee d seem as if Prague' s tri -
nationa l existence was characterize d by th e existence of clear-cu t partition s between 
people s and cultures , as sketche d in generá l lineš in th e introduction . When it come s 
to aspect s of Broďs own life, these appea r to constantl y go roun d in a kind of closed 
German-Jewis h circle . Individual s educate d in th e spirit of Germa n culture , for th e 
mos t par t Jewish men , remai n his close companions , from his schoo l days at th e 
Germa n gymnasiu m in Stephansgasse/Štěpanská , throug h th e Germa n Karl-Fer -
dinan d Universit y and German-Jewis h intellectua l circles in pre-World-War- I 
Prague , right int o th e perio d of th e post-191 8 first Czechoslova k Republic . But at 
th e same time , against th e continuu m of thi s Germanocentri c story of Broďs life, 
her e and ther e we catc h a glimpse of significant cracks , which mak e us wonde r abou t 
th e real statě of affairs. I t turn s ou t tha t Brod had intensiv e contact s with Czec h 

Eisner: Kafka and Prague 35-37 (cf. fn. 13). 
Kisch, Egon Erwin: Deutsch e und Tschechen . In : Idem: Marktplat z der Sensationen . Mex-
ico 1942, 81-91. -Kohn,  Hans : Living in a World Revolution : My Encounter s with History . 
Ne w York 1964, 8-10. 
As far as the actua l ethni c compositio n of the Bohemia n capita l at the turn of the 19* to 
the 20' Centur y is concerned , attempt s to estimat e the demographi c breakdown between 
Czech s and German s on the basis of contemporar y statistics runs into an insuperabl e diffi-
culty, because the only criterio n used by the Austrian governmen t to define any individu-
al's nationa l affiliation was "everyday language, " which will be discussed below in greater 
detail . In any case, following this logic in 1900 Prague had 415000 "Czechs" (i.e. Speakers 
of Czech as an everyday language) and 33776 "Germans " (Speaker s of Germa n as an ev-
eryday language), and Prague' s 27289 Jews were divided between these two groups, 
55% "Czech Jews" (i. e. Speakers of Czech as an everyday language) and 45% "Germa n 
Jews" (Speaker s of Germa n as an everyday language). Tramer,  Hans : Prague - City of Three 
Peoples . In : Leo Baeck Institut e Yearbook 9 (1964) 305-339, here 305. -  Kieval, Hillel : The 
Makin g of Czech Jewry: Nationa l Conflic t and Jewish Society in Bohemia , 1870-1918. 
Ne w York 1988, 62. 
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intellectuals , was extremel y well-versed in matter s of Czec h literatuř e and art , and 
was even frequentl y involved in interna l Czec h dispute s over matter s on literatuře , 
music , and drama . I t was Brod who "discovered " Jarosla v Hašek , wrote a glowing 
review of his "Th e Goo d Soldier Švejk" even before th e whole of th e boo k was pub -
lished, and vehementl y attacke d Hasek' s Czec h critic s who denie d "Švejk" any lit-
erary merit. 20 Similarly, durin g World War I, Brod was active in efforts to improv e 
th e reputatio n of th e Czec h compose r Leoš Janáče k in th e Czec h music world, 
becomin g embroile d in passionat e confrontation s with th e Czec h musica l establish-
men t which for a long tim e persisted in ignorin g thi s composer' s works because of 
his leaning s toward s folklóre. 21 I n additio n he translate d int o Germa n th e librett o 
for "He r Foster-Daughter" , Janacek' s rustic oper a which after translatio n becam e 
know n in th e world by th e nam e of "Jenůfa", as well as a goodly numbe r of his othe r 
songs and chorá l works. 22 O n the othe r hand , what is no t sufficiently clear from th e 
autobiography , for example , is where Brod acquire d his knowledge of Czec h on a 
level tha t enable d him to be involved in Czec h cultura l life. Anothe r questio n is why 
somebod y like Brod , who was bor n int o a bourgeoi s German-Jewis h family and 
ostensibl y grew up in an atmospher e of extrem e alienatio n between th e Germa n and 
Czec h settings, shoul d be at all intereste d in developin g ties with Deutschtum' s rival 
cultur e in Bohemia ? After all, in broa d circles of Bohemia n German s th e Czech s 
were presente d as peopl e of an inferio r culture , so muc h tha t precisely th e same 
term s were used vis-ä-vis the m tha t th e European s used to describe Afričan indige-
nou s population; 23 and even in th e days of th e first Czechoslova k Republi c durin g 
th e interwa r period , mos t German s had no mor e tha n a very basic comman d of 
Czech , even thos e who were deputie s at th e Czec h parliament. 24 

Unlik e th e "Germanocentric " narrativ e of his life in "Streitbare s Leben" , in Broďs 
boo k "De r Prage r Kreis", which is also a compositio n of a clearly autobiographica l 
nature , we are given a mor e balance d and varied pictur e of th e socio-cultura l way of 
life of th e writer and his fellow Jewish author s who wrot e in German . Bilingualism 
and exposur e to th e two surroundin g culture s in paralle l are seen her e to be funda -
menta l to th e identit y of th e Pragu e Jewish intellectual s who were his contempo -
raries, and no t margina l phenomen a on th e fringes of th e story of Germa n accultur -
ation . As Brod put s it: 

Mit den Tscheche n hielten wir gute Nachbarschaf t [...] da gab es überhaup t nichts , was wie 
Grenz e oder Absonderun g abgesperrt hätte . Wir alle beherrschte n die tschechisch e Sprach e 
vollständig, die uns nich t weniger als die deutsch e sagte. 

Brod: Streitbare s Leben 416-417 (cf. fn. 16). 
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Broďs "Germanocentric " self-portraya l tha t we are given in "Streitbare s Leben " 
will be furthe r weakene d if we listen to th e voice of th e youn g Brod talkin g to us 
directl y from early twentiet h Centur y Prague . Thi s is "A Czec h housemaid " (Ein 
tschechische s Dienstmädchen) , his 1909 novella . Thi s shor t novel, which is basically 
a story of a youn g Germa n civil servanťs love for th e Czec h girl from th e country -
side, is first and foremos t a bitin g satiře directe d against th e Isolationis t lifestyle of 
th e Germa n minorit y in Prague . Th e protagonist , a Viennese-bor n Germa n man , 
suffers from a kind of psychologica l defect : he lacks a basic ability to grasp and relat e 
to th e concret e realit y aroun d him , althoug h he is capabl e of recognizin g th e world 
of abstrac t concepts . To eure him of thi s defect , his fathe r has sent him to Prague , of 
all places, since here , as his fathe r put s it, 

[...] deine Gleichgültigkei t gegen die Umwel t [...] wird allmählic h schwinden [...] in einer 
Stadt , die sich mit ihrer Geschicht e so aufdrängt und wo zugleich etwas so Seltsames vor 
unsern Augen Geschicht e wird, der Kampf der beiden Nationen . 

Apparently , however, all has been in vain: in Prague , th e her o saw n o signs what -
soever of a secon d culture , and did no t hea r a single word of Czech . H e was sur-
rounde d exclusively by Germans : 

[...] meine Zimmerfra u [...] ist eine deutsch e alte Jungfer [...] deutsch ist auch mein Chef [...] 
wie auch alle seine Angestellte [...] sogar der kleine Junge, der mir das Mittagessen bringt. 

Onl y after he suddenl y encounter s a youn g Czec h maidservant , with who m he 
falls in love, is th e her o rescued from his isolatio n in th e hermeticall y sealed Germa n 
camp , confronte d by a realit y of th e existenc e of anothe r peopl e side by side with th e 
Germa n people , in thi s way also acquirin g an ability to see th e concret e world. In 
addition , throug h th e story of ho w th e girl he loves left he r poverty-stricke n Czec h 
village, th e her o discovers tha t in fact th e Czech s are also breakin g ou t of thei r iso-
lation . 

[...] ich sehe, wie es [das tschechisch e Volk -  D. S.] bedräng t von einer agrarischen Krisis in die 
Städt e flüchtet , und ringsum die deutsche n Lande stürmt . [...] Un d ich sehe die heissen Städt e 
Böhmen s vor mir, die Bauernschaf t komm t durch die Tore [...] . 

Thi s is a dynami c pictur e of th e cours e of Czec h migratio n to th e industrialize d 
part s of Bohemi a which began at th e end of th e nineteent h Century , in th e wake of 
which , "the Germa n land " of Bohemia , includin g Old Prague , becam e a region with 
a patentl y bicultura l nature . 

Thi s reality, as portraye d in Pragu e in th e eyes of Broďs hero , is very far from 
idyllic. However , neithe r is it split between two isolated ethni c entities , as Brod 
would go on to describe it retrospectivel y in some of his autobiographica l writings, 
such as in "Streitbare s Leben" . Thi s is indee d "der Kampf, " but th e battl e is a very 
comple x one , includin g bot h rivalries and fertile mutua l influences . Pragu e is thu s a 
city tha t 

Idem: Ein tschechische s Dienstmädchen . Leipzig 1909, 11. 
Ibid.  20-21. 
Ibid.  118. 
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[...] in der Zweisprachigkei t besteht , in abwechselnd deutsch und tschechisc h geführten Ge -
spräche n voll Unregelmässigkei t und unerhörte n Nuancen , in einer massigen Wechselwirkun g 
und in einer seltsamen Doppelkultur , die ihresgleichen in der Welt nich t hat [...] . 

True , "der Kamp f könnt e etwas lächelnde r geführt werden , liebenswürdiger , nich t 
so verbitter t un d von allen Seiten erhitzt," 3 0 which is th e hero' s deares t wish. O n th e 
othe r hand , he to o can see no way ou t of thi s Kampf, and mos t importantly , he sees 
no need whatsoever to retrea t int o separat e camp s and mutua l isolation . 

Is thi s reality, ho w would th e cultura l scene have been perceived by somebod y 
who grew up as par t of th e "minorit y within thi s minority, " in a kind of German -
Jewish "bubble"? Scot t Spector , for example , in his "Pragu e Territories " compare s 
th e circle of Pragu e Jewish intellectual s who wrote in German , includin g Brod , to a 
"German-Jewish " island which , given th e steady erosion of Germa n hegemon y and 
th e flourishin g of th e youn g Czec h culture , "belonged n o longer to th e past , and 
could find no place for itself in th e future." 3 1 Specto r sees "The Czec h Housemaid " 
first and foremos t as an expression of a kind of German-Jewis h colonia l fantasy, ex-
pressed in term s of th e discours e of gender and nationality : "I t is th e first sourc e to 
look to for a clue to th e moras s of issues of desire and patronization , longin g and dis-
dain , in th e German-Jewis h gaze to th e East." 3 2 

However , if we delve int o th e youn g Broďs actua l everyday experiences , we com e 
to realize tha t th e significance of "Th e Czec h Housemaid " goes muc h furthe r tha n 
constructin g a quasi-orientalis t dichotom y between a masculine , rational , an d 
"western" "Germanness " and a feminine , primitive , and "eastern " "Slavness." Thu s 
it emerges that , unlik e th e her o of "Th e Czec h Housemaid" , th e Brod family's land -
lady was no t "eine deutsch e alte Jungfer, " but a Czec h Catholi c couple . Th e Brod 
•famil y lived in an ethnicall y moderatel y mixed building , housin g thre e Jewish fami-
lies, thre e Czec h families, and two Germa n Catholi c families. 33 In othe r words, at 
least as far as th e Brod family's housin g arrangement s are concerned , th e image of 
Spector' s "island" as a reflectio n of th e ostensibl y isolated Situatio n of Prague' s 
German-speakin g Jews is completel y unfounded . When he mock s th e tendenc y of 
Prague' s German s to ignore and děn y th e existence of thei r Czec h neighbors , Brod 
is therefor e speakin g from a distinctl y multiethni c neighborhood , a microcos m of 
tha t self-same Pragu e of Zweisprachigkeit and Doppelkultur which is suddenl y 
revealed to th e her o of his novel. 

As shown by th e sample taken by Gar y Cohe n for his study, mixed residentia l 
pattern s of th e type describe d above were no t commo n amon g Pragu e Jewry on th e 
eve of World War I. Generall y speaking, th e Jews preferre d to have thei r co-
religionist s as thei r neighbor s in th e building s where the y lived.34 How , then , can we 
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explain th e Brod family's choic e of a mixed residentia l buildin g owne d by a Czec h 
family, particularl y since th e buildin g itself at 527 Schaulengasse/Skořepk a Stree t 
was locate d nea r Ferdinandov a Esplanade/Ferdinandstrasse , the place for th e Czech s 
to gathe r and pass th e time? 3 5 After all, thi s was on e of th e city's mos t prosperou s 
Jewish families, an d its head , Adolf Brod , held th e positio n of th e directo r of th e 
Unite d Bohemia n Bank . I t ma y reasonabl y be assumed , therefore , tha t if th e Brod 
family had wished to reside in th e upper-clas s "German-Jewish " neighborhoo d nea r 
th e "German " Am Graben/N a příkop ě esplanade , it coul d have readil y don ě so. 

It would appea r tha t ther e was nothin g remotel y fortuitou s in th e Brod family's 
foothol d within a multiethni c everyday environment . Thi s is atteste d to by a num -
ber of relevan t passages in Broďs memoirs , which in combinatio n with archiva l facts 
abou t his family's patter n of residenc e can shed light on his father' s outloo k con -
cernin g interethni c relation s in th e city of his birth , as well as th e family's day-to-da y 
existence in conjunctio n with thi s aspect . I t seems tha t Adolf Brod was characterize d 
by a fundamenta l Oppositio n to Germa n ignorin g of th e Czec h surroundings , as well 
as demonstratin g an unswervin g aspiratio n to brin g up his childre n in an atmospher e 
of opennes s to th e neighborin g culture . Thus , from his father' s persona l story of ho w 
he suddenl y becam e aware of th e fact "tha t ther e is indee d anothe r peopl e in Pragu e 
which also possesses a sophisticate d cultur e and great ability, " a story no t devoid of 
self-irony, 36 th e youn g Brod learne d of th e gradua l weakenin g of th e ephemera l feel-
ing of Germa n cultura l supremac y amon g certai n part s of th e city's Jews. These were 
lovers of th e theate r and music in th e Jewish public , includin g Broďs father , who fol-
lowing th e establishmen t of th e Czec h Nationa l Theate r becam e enthusiasti c sup-
porter s of Czec h opera . Thi s circle' s leisure culture , unti l recentl y subject to absolut e 
Germa n hegemony , graduall y assumed manifestl y bicultura l forms, and dividing 
tim e between th e two theater s -  th e Germa n and th e Czec h - becam e standard. 37 

Deliberatel y decidin g to live in a mixed Czech-German-Jewis h buildin g was there -
fore entirel y in accordanc e with th e Brod family's generá l patter n of conduct , based 
on an outloo k tha t espoused opennes s to th e two local cultures . 

In addition , th e youn g Broďs desire to strike a balanc e between his affinities with 
th e Germa n environmen t on th e on e han d an d th e Czec h on the othe r is eviden t even 
durin g his studie s at th e Germa n gymnasiu m in Stephansgasse/Štěpanská . Fo r exam-
ple, it turn s ou t tha t th e youn g Brod belonge d to th e minorit y of student s (9 ou t of 
31) in his class who , althoug h the y had Germa n as thei r mothe r tongue , too k Czec h 
as on e of thei r optiona l subjects throughou t all of thei r eight years of studies. 38 Th e 
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group of Czec h learner s with whom he studie d comprise d 15 students , and consti -
tute d an informativ e multicultura l framewor k - eight Jewish student s who had Ger -
man as thei r mothe r tongue , four Jews with Czec h as thei r mothe r tongue , two 
Czech s and on e German. 3 9 I n othe r words, Broďs "mosaic " experienc e in his hom e 
settin g had somethin g of a follow-u p in his schoo l environ s too . 

It would thu s appea r tha t observing th e detail s of th e everyday life of Brod and his 
family is a quit e essentia l step in orde r to gain a mor e in-dept h understandin g of 
Brod th e writer as th e autho r of "The Czec h Housemaid" . N o soone r does Brod 
transcrib e th e discours e of Czech-Germa n polarizatio n in gende r terms , tha n he 
undermine s th e very foundation s of thi s discours e by showin g a bilingual and bicul-
tura l everyday experienc e as lived by him by virtue of being subject to a multiethni c 
environmen t in th e framework s of th e neighborhoo d where he lived, his gymnasi-
um , and his family's leisure culture . Thi s is no t just giving literar y expression to 
Brod' s persona l multiethni c experience , but also a Statemen t by somebod y with a 
particula r politica l message: 

Wie ander s stellt man sich gewöhnlich das Volk vor, als es wirklich ist. Man klebt ihm die 
Gefühle , die es kaum bewusst wie eine Ahnun g im Innerste n trägt, ganz äusserlich an; man will 
es in einer ewigen Sehnsuch t nach der Heimat , indessen wander t es fröhlich noch mit weissen 
Haare n nach Amerika aus. 

As somebod y who observed from close up th e demographi c and socio-cultura l 
change s takin g place in Pragu e in th e wake of th e Czec h migratio n from th e villages, 
and who grew up and was shape d in light of th e dynami c and tempestuou s proces s 
of daily encounter s between Czech s and Germans , Brod explicitly disagrees with 
unvarying , essentialist definition s of th e concep t of th e Volk. As far as he is con -
cerned , "the people " is no t a static bod y chaine d to a particula r geographica l entity , 
but a dynami c assemblage of all kind s of diverse individual s whose day-to-da y 
conduc t depend s on changeabl e environmenta l circumstances . Brod is thu s pointin g 
at th e very hear t of early twentieth-centur y Czech-Germa n ethno-nationa l dis-
course , know n as th e "nationa l assets" discours e (nationale r Besitzstand/národn í 
držba) , in th e framewor k of which demographer s and politician s on bot h sides of th e 
divide strove to char t "Germa n assets" and "Czec h assets" in th e economic , geo-
graphic and demographi c spheres, 41 ostentatiousl y ignorin g th e exten t of interethni c 
overlap in everyday reality. By providin g a writte n portraya l of "Czechness " and 
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" G e r m a n n e s s " tha t ar e in cons tan t in teract io n ("in eine r massigen Wechselwirkung, " 
as h e pu t s i t 4 2 ) , B r o d demons t ra te s t o b o t h sides of th e polit ica l conflic t exactl y h o w 
far thi s mapp in g exercise still is f ro m actuall y bein g realized . 

Multiethnic Cohabitation and Jewish Identity: Jewish Nationalism in Prague 

T h e cont radic t io n betwee n th e presenta t ion s of Pragu e as an ethnically-culturall y 
polar ize d ent i t y o n th e on e hand , an d its presenta t io n as a mul t ie thni c an d mul t i -
cultura l fabric o n th e o the r tha t emerge s explicitl y f ro m Broď s variou s memoi r s is 
also characteristi c of th e autobiographica l text s wr i t t e n b y o the r Jewish intellectual s 
w h o were hi s contemporar ie s an d fro m hi s city. H a n s K o h n , for example , w h o o n th e 
eve of Worl d War I was on e of th e leader s of th e Zionis t m o v e m e n t in Prague , ha s 
provide d us in hi s au tob iograph y wi t h on e of th e m o s t extrem e d i cho tomou s de -
script ion s of Pragu e societ y in th e earl y twent ie t h Centur y ever given b y s o m e b o d y 
fro m th e per iod . As h e pu t s it : 

[...] in Pragu e th e two nationa l group s lived strictl y separate d lives. Ther e was little , if any, 
social or cultura l contac t between them . Eac h had its own school s and universities , theater s and 
concer t halls, spor t clubs and cabarets , restaurant s and cafés -  in all fields of life and activity 
ther e reigned a voluntar y segregation , a kind of tacitl y acknowledge d "iron curtain " which 
separate d two worlds living side by side, each on e self-contained , scarcely communicating . 

As for hi s self-presentatio n relative t o thi s bipola r pa t te rn , K o h n clearl y place s 
himsel f at th e G e r m a n pole . H o w e v e r at thi s stage, w h e n h e begin s t o relat e ex-
plicitl y t o hi s individua l experiences , th e p ic tur e of hermet i c Separatio n be twee n th e 
t w o nat iona l camp s is suddenl y unde rmined : 

We did no t feel isolated . We feit perfectl y at hom e in Pragu e and in the Czec h countrysid e 
aroun d the city. All thi s was ou r land , too ; we breathe d its air and loved its contours . 

T h e p ic tur e of Pragu e depicte d in th e memoi r s of Journalis t Ego n E rwi n Kisc h 
also present s a societ y wh ic h is p ro found l y divide d be twee n th e Czech s an d th e 
G e r m a n s : 

Mi t der halbe n Millio n Tscheche n der Stad t pflog der Deutsch e keine n aussergeschäftliche n 
Verkehr . Niemal s zuendet e er sich mit einem Streichhol z des Tschechische n Schulengründungs -
Vereins seine Zigarr e an, ebensoweni g ein Tschech e die seinige mi t einem Streichhol z aus 
einem Schächtelche n des Deutsche n Schulvereins . Kein Deutsche r erschie n jemals im tsche -
chische n Bürgerklub , kein Tschech e im Deutsche n Casino . Selbst die Instrumentalkonzert e 
waren einsprachig , einsprachi g die Schwimmanstalten , die Parks , die Spielplätze , die meiste n 
Restaurants , Kaffeehäuse r un d Geschäfte . 

A n d yet , w h e n t h r o u g h hi s generá l descr ipt io n of th e Situatio n of absolut e segre-
gatio n betwee n th e Czech s an d th e G e r m a n s Kisc h touche s u p o n detail s of hi s o w n 
persona l experience , just like K o h n h e undermine s th e d i cho tomou s narrat iv e previ -
ousl y out l ine d b y him . I t t u rn s ou t that , while work in g for th e G e r m a n nationalis t 
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newspape r "Bohemia" , which was openl y hostil e to th e Czechs , Kisch would have 
telephon e conversation s with his fellow Czec h journalist s in thei r language. True , 
when he cites thi s example Kisch emphasize s his Germa n fellow journalists ' stron g 
reaction s to his behavior , which the y viewed as a form of dangerou s encroachment : 

Mein e Kollegen knurrten : "Wie könne n wir verlangen, dass man auf den Amtern deutsch 
sprechen soll, wenn unsere eigenen Herre n tschechisc h sprechen!" 

What Kisch is tryin g to do , therefore , is to presen t his persona l example as th e 
exceptio n tha t proves th e rule , in othe r words as somebod y who blatantl y flouts th e 
Convention s of th e surroundings , an image tha t accord s with his exploit s and 
escapade s after World War I, from leadin g th e Communis t conspirac y in Vienna in 
1918, to going off to th e Soviet Unio n for a while and takin g par t in th e Spanish Civil 
War. 47 We would , however, be best advised no t to accep t thi s figuře at face value, but 
to assume tha t Kisch was probabl y no t th e onl y perso n on th e "Bohemia " editoria l 
staff to be reprimande d by his nationalis t Germa n colleague s for his willingness to 
speak Czech , and perhap s his socio-cultura l surroundings , in which he acquire d a 
perfec t comman d of bot h languages and which were no t as einsprachig as he tried to 
show. 

Contradiction s of thi s type , between description s of th e generá l public and polit -
ical atmospher e in Pragu e on the eve of World War I and th e detail s of th e narrators ' 
own persona l experience s on th e level of everyday life, do no t detrac t in th e slight-
est from th e value of these texts as importan t historica l source s for studyin g intereth -
nic relation s in Bohemia . O n th e contrary , it would appea r tha t th e gap between 
these two levels of narrativ e faithfully reflects th e actua l tensio n tha t prevailed in 
Bohemia n society between th e ethno-linguisti c (Germa n and Czech ) discourse s of 
coalescenc e on the on e hand , and everyday bilingualism and multiculturalis m on th e 
other , i.e. between th e "meltin g pot " tendenc y and th e "mosaic " tendency , to use 
Michae l John' s terms. 48 True , because the y were writte n from a retrospectiv e view-
poin t throug h which th e Austro-Habsbur g monarch y looke d like a group of nascen t 
natio n states, these writings focus excessive attentio n on th e atmospher e of nation -
al-politica l polarization , while payin g margina l attentio n onl y to th e realit y of every-
day overlap between Deutschtum and Tschechentum.  Thi s imbalanc e thu s result s in 
th e impressio n tha t thi s Czech-Germa n polarizatio n applied to every single area of 
th e lives of all of Bohemia' s inhabitant s generally, and tha t thi s -  and onl y thi s -  was 
also responsibl e for pattern s of consciousnes s and everyday conduc t of Bohemia' s 
Jews specifically. We mus t therefor e correc t this impressio n by revealing onc e again 
th e tensio n of th e "meltin g pot'V'mosaic " in retrospectiv e texts of thi s type, by re-
readin g the m and in paralle l examinin g relevan t contemporar y source s and texts. 

Such a critica l approac h to source s relatin g to th e histor y of Bohemia n Jewry in 
th e perio d of moder n nationalis m is absolutel y vital when it come s to decodin g th e 
nexus between th e experienc e of propinquit y and co-existenc e in th e multiethni c 
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area and th e rise of a Jewish nationa l consciousnes s in Pragu e at th e beginnin g of th e 
twentiet h Century . O n th e face of it, no two issues coul d be furthe r apar t tha n th e 
issue of multiethni c propinquit y and th e subject of Pragu e Zionism . Th e onl y frame-
work of discussion tha t is used by th e overwhelmin g majorit y of studie s investigat-
ing th e phenomeno n of Zionis m in Pragu e focuses on th e issue of Czech-Germa n 
polarizatio n in th e political , public , and institutiona l spheres , with practicall y no ref-
erenc e to th e spher e of everyday life. Thi s approac h is also responsibl e for th e stan-
dard formul a used to explain th e reason s and circumstance s of th e rise of Pragu e 
Zionism , which to a marke d exten t serveš as a paradig m for an understandin g of th e 
growth of Jewish nationa l consciousnes s in conflict-ridde n multiethni c societies . 
Accordin g to thi s formula , th e Zionis t movemen t in Pragu e and Bohemi a is n o mor e 
tha n a movemen t of peopl e who were disappointe d with assimilatio n -  Germa n and 
Czec h alike -  who , havin g failed to blend int o th e Germa n and Czec h peoples , 
apparentl y wante d to integrat e ane w within bipola r Bohemia n society as a separat e 
"thir d people." 4 9 Ther e are, admittedly , major difference s between researcher s in 
thei r perceptio n of Pragu e Zionis m which are to be foun d on th e level of ho w th e 
phenomeno n is described . Thu s Rut h Kestenberg-Gladstei n sees Pragu e Zionis m as 
a rebellion by studen t yout h against th e everyday routin e of "assimilation " tha t is 
leadin g to a mora l and spirituá l declin e of th e Jewish individual; 50 Hille l Kieval pre -
sents it first and foremos t as an attemp t at a particularis t nation-buildin g accordin g to 
an ideologica l patter n presen t in th e region; 51 while accordin g to Spector , Zionis m in 
Pragu e is equivalen t to th e generá l retrea t of th e city's German-Jewis h intellectual s 
to a narro w circle of preoccupatio n with cogitatio n and creativity. 32 Yet regardless of 
th e forms of expression used to explain thi s phenomenon , broad-base d agreemen t 
is to be foun d between researchers , with Zionis m basically being explaine d as th e 
outcom e of an existence split between "Germans/Germa n Jews" and "Czechs / 
Czec h Jews." 

Th e story of Ma x Broďs Zionis t "conversion " tha t he recount s in his "Streitbare s 
Leben " does indee d look like somethin g of a paradigmati c accoun t of fleeing in thi s 
way from polarized , conflict-ridde n surrounding s to a Jewish nationa l sanctuary . I t 
mus t therefor e be re-examined , bot h in light of what we alread y kno w abou t th e 
interna l contradiction s in thi s essay generally, and also because Broďs turnin g to 
Zionis m was no t unrelate d to th e story of his novel "The Czec h Housemaid " tha t 
we discussed in th e previou s section relative to his experienc e of multiethni c propin -
quity. Unsurprisingly , "The Czec h Housemaid " triggered sharp criticism first and 
foremos t from th e advocate s of Germa n and Czec h nationalism , bu t th e Zionists ' 
reactio n was no t particularl y sympatheti c either . I t was Leo Herman n (1888-1951) , 
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chairma n of th e Pragu e Zionis t Bar Kochb a associatio n in 1908-1909 and later gen-
eral-secretar y of Kere n Hayesod , who in his review tha t appeare d in th e Pragu e 
Zionis t weekly "Selbstwehr" and later in th e "Jüdisch e Volksstimme " (publishe d in 
Brno/Brünn) , ridicule d what he saw as Broďs naive perceptio n of th e problé m of th e 
nationa l conflic t between th e Czech s and th e Germans . Give n th e dept h of th e abyss 
separatin g th e two people s in conflict , Herman n argued , ther e coul d be no consid -
eratio n of th e possibility of close contact s between thei r representatives . When 
commentin g on thi s inciden t in "Streitbare s Leben" , Brod teils us tha t at first Her -
mann' s review mad e him very angry, because it presente d his ideas in an extremel y 
simplistic fashion . Infuriate d and embittered , Brod immediatel y initiaťed a meetin g 
with th e criti c in orde r to clear thing s up and engaged in a length y debat ě with him . 
However , in th e wake of thi s conversation , Brod apparentl y becam e convince d tha t 
the pictur e of relationship s between Czech s and German s tha t he had conveyed in 
"The Czec h Housemaid " was very far from th e Pragu e reality. Moreover , in retro -
spect he also understood , as he pu t it, tha t he had unintentionall y describe d in 
th e figuře of th e protagonis t th e figuře of a Jew, and onc e he understoo d that , he 
gradually foun d his way to th e Zionis t movement : 

[...] ohn e zu wollen, hatt e ich [...] einen allem Natürliche n entfremdete n Typ geschildert , wie 
er damals unte r Grossstadtjude n wohl häufiger als unte r NichtJude n anzutreffe n war. [...] 
Auch mocht e in der auf dem Höhepunk t der Erzählun g eintretende n restlosen Verständigun g 
zwischen zwei dem Stand e nach wie auch völkisch einande r fremden Personen , einem 
Deutsche n und einer Tschechin , unbewusst etwas von jener prophetische n Ursehnsuch t mit-
schwingen, die nach Universalismu s strebt, nach dem höchste n Gu t einer Versöhnun g aller 
Menschen . Nu r wer die tiefgehende , das ganze Alltagsleben durchdringende , gegenseitige Ver-
hetzun g der Völker in Böhme n miterleb t hat , kann es verstehen , dass mein Buch mit seiner so 
einfach menschliche n Lösung und Verliebtheit etwas der damals in Prag herrschende n Stim-
mun g durchau s Entgegengesetzte s brachte , das überrascht e und viele schockierte . 

In thi s retrospectiv e descriptio n ther e is no t th e slightest hin t of tha t complexit y 
of relationship s between Czech s and German s tha t Brod at th e tim e presente d in 
"The Czec h Housemaid" , a complexit y tha t include d rivalries and attraction , con -
flict and biculturalism . Onl y th e nationa l polarizatio n remains , tryin g in vain to 
build bridges between th e sides but very soon abou t to sober up and discard its illu-
sions and to find refuge in Jewish nationalism . Broďs affirmatio n of his Jewish iden -
tity, therefore , is somethin g of a result of his recognitio n of th e fact tha t Bohemia n 
realit y was profoundl y split between two polarize d entities . 

Nevertheless , at on e poin t in "Streitbare s Leben" , as well as in his earlier auto -
biographica l remark s "Memoir s from th e Perio d of Assimilation" , Brod gives a com -
pletely different explanatio n for Bohemia n Zionism , as well as for th e fact tha t he 
turne d to Jewish nationalism . What he writes her e clearly shows tha t the nationa l 
identit y of Bohemia' s Jews increasingl y cam e int o focus at th e tur n of th e nineteent h 
Centur y due to th e bilingua l natur e of thei r socio-cultura l surroundings . H e argues 
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tha t as man y Jews struggled unsuccessfull y with th e questio n which of th e two sur-
roundin g culture s would eventuall y gain th e uppe r hand , the y learne d to adap t to th e 
Germa n and Czec h culture s alike. In so doin g the y maintaine d a Jewish self-aware-
ness, and thi s mad e it therefor e easy for some of the m to find thei r way to Jewish 
nationalism. 55 I n othe r words, Jewish nationalis m is no t a counter-reactio n to a 
socio-cultura l realit y split between two assimilatin g societies . O n th e contrary , what 
drives Jewish identit y is th e "mosaic " bilingual experienc e and th e nee d to integrat e 
two linguistic-cultura l bond s -  th e Germa n an d th e Czec h - notwithstandin g th e 
escalatin g nationa l conflict . In a seemingly paradoxica l fashion , th e exten t of recog-
nitio n of Jewish identit y relate s directl y to th e exten t of exposur e to th e multiethni c 
environment . 

Unlik e th e dramati c story abou t Leo Hermann , "The Czec h Housemaid " and th e 
escapin g from th e Czech-Germa n conflict , an explanatio n which connect s Jewish 
identit y with bilingualism - fits in with everythin g previously know n to us abou t th e 
everyday experience s of Brod and his family. Th e fact tha t th e family lived in a mixed 
Czech-Germa n building , going to bot h th e Germa n and th e Czec h theaters , choos -
ing to stud y th e Czec h language at th e Germa n gymnasiu m - all of these facts abou t 
Broďs pre-Zionis t life expressly attes t to th e fact tha t thi s was a comprehensiv e strat -
égy, based on th e principl e of strikin g a balanc e between th e two cultures . Th e con -
stan t nee d to maintai n dua l cultura l links with th e surrounding s and counterin g sit-
uation s of mono-cultura l assimilation , was what helpe d Brod indirectl y to maintai n 
his Jewish identity . Unquestionably , Brod sought to impar t heightene d ideologica l 
significance to thi s circumstantia l nexus between Jewishness and a multicultura l way 
of life when he referred to th e "Jewish" attribut e of th e her o of "The Czec h House -
maid " as th e striving for Universalismus and th e Versöhnung aller Menschen.56 

Th e experienc e of multiethni c cohabitation , which would appea r to have been 
responsibl e for th e nexus between Broďs bilingualism and his Jewish nationalism , 
also lay at th e cente r of th e everyday experience s of othe r prominen t figures in 
Pragu e Zionism . Thu s th e linguistic-cultura l compositio n of th e occupant s of th e 
buildin g at No . 15 Perštýn/Bergstei n where Han s Koh n grew up was extremel y 
diverse: thre e Czech-speakin g Christia n families; two German-speakin g Christia n 
families; on e German-speakin g Jewish family; a French-speakin g émigré from 
Genev a with his Czec h Christia n wife.57 I t is, incidentally , instructiv e to see tha t in 
th e 1910 census , all of th e Koh n family member s declare d Czec h to be thei r every-
day language. 58 If we avoid unfounde d speculatio n tha t the y did so because of pres-
sure from Czec h nationalists , we can give thi s datu m a straightforwar d reading , per -
ceiving it as attestin g to th e fact tha t Kohn' s parents , who originate d from th e Czec h 
villages, continue d to use th e Czec h language side by side with th e Germa n language, 
and thei r childre n did likewise. What this mean s is tha t we have her e a Jewish fami-
ly which is manifestl y bilingual , having ties with th e Germa n and Czec h surround -
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ings alike. Rober t Weltsch (1891-1982) , Han s Kohn' s close friend and on e of th e 
head s of th e Pragu e Zionis t movemen t on th e eve of World War I, lived in a build-
ing situate d at No . 125 Mikulášsk á třída/Niklassgass e with a heterogeneou s popula -
tion , al thoug h ther e was a pronounce d Jewish majority : nin e Jewish families, two 
Czec h Catholi c families, and on e Germa n Catholi c family. To thi s mus t be adde d th e 
large numbe r (11) of Czec h maid s and nannie s who lived with th e Jewish families. 59 

Ther e was a different Situation , however, in th e buildin g where Hug o Bergmann' s 
family lived. Bergman n (1883-1975 ) was on e of th e founder s of th e Zionis t move-
men t in Pragu e at th e beginnin g of th e twentiet h Century . Thi s building , locate d at 
No . 131 Linhartsk é náměstí/Leonardplatz , was "Czech-Jewish " -  thre e Jewish fam-
ilies, four Czec h families, and also on e Germa n family.60 However , because th e over-
whelmin g majorit y of Prague' s Jews were educate d at Germa n educationa l institu -
tions, 61 it mus t no t be imagine d tha t th e onl y language spoken by th e building' s 
occupant s was Czech . Th e experienc e of living side by side with Czec h neighbor s 
therefor e supplemente d Hug o Bergmann' s experienc e as a studen t at th e Germa n 
gymnasium , makin g it a single everyday multicultura l experience , as in th e cases of 
Brod , Weltsch and Kohn . And like Brod , Bergmann , Weltsch and Koh n also chose 
to stud y th e Czec h language as on e of thei r optiona l subjects at th e Germa n gymna-
sium. In th e case of Weltsch' s class, half of th e student s in his year did so, 62 while in 
th e case of Kohn 6 3 .an d Bergmann, 64 thos e who too k Czec h were a minorit y of th e 
students . 

Th e indirec t connectio n between a bilingual way of life and Jewish identit y which 
constituted , accordin g to Brod , th e basis of th e circumstantia l backgroun d of Jewish 
nationalis m in Bohemia , becam e closer in th e framewor k of Zionis t activitie s in 
Prague . Th e need to continu e to integrat e Germa n and Czec h socio-cultura l ties was 
viewed by th e head s of Pragu e Zionism , such as Hug o Bergmann , as on e of th e mos t 
importan t issues on th e Jewish-nationa l agenda in Bohemia . In thi s contex t referenc e 
mus t be mad e to Bergmann' s "Prager Brief", which was publishe d in 1904 in th e 
"Jüdisch e Volkstimme" . In it th e autho r present s his basic understandin g of ho w 
th e goals of Zionis m relat e to th e lives of th e Jews in Bohemi a and Moravia . In 
Bergmann' s opinion , Zionism' s mos t tangible aims are to be viewed in light of th e 
significant socio-cultura l proces s takin g place at th e tim e amon g his country' s Jews 
- th e proces s of "Czechization " (Tschechisierung) . I t mus t be stressed tha t in using 
thi s expression th e autho r does no t mea n th e proces s of "assimilation, " no r th e 
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proces s of "Czec h transformation, " as Hille l Kieval believes.65 Nonetheless , he mad e 
thi s poin t on th e basis of a kind of exposure or familiarit y on the par t of th e Jews 
with th e cultura l life of th e Czec h people , its language and its creative output. 6 6 Fo r 
Bergmann , thi s proces s is an importan t and necessar y one , because throug h it thos e 
Jews who have been educate d in th e Germa n cultur e can extricat e themselve s from 
th e hermeti c ghetto-lik e circle of Deutschtum and find themselve s in a dynamic , 
vibran t cultura l experienc e motivatin g the m to seek th e meanin g of Jewish exis-
tence. 67 Give n these processes , Zionis m mus t first place th e new cultura l Situatio n of 
Bohemia n Jewry on a füll and authenti c footin g with a genuin e bilingual and bicul-
tura l character . I t mus t do so, no t as a demonstratio n of politica l neutralit y in th e 
nationa l conflic t -  a kind of lip service to th e opposin g sides, bu t as par t of th e need s 
of Judaism' s interna l cultura l existence. 68 

Bergmann' s "Prager Brief" allows us a glimpse int o on e of th e fascinatin g para -
doxes of Jewish nationalis m in fin-de-siěcl e Prague , which arose ou t of th e circum -
stantia l link with th e experienc e of everyday life in a multiethni c setting . O n th e on e 
hand , like any nationa l movement , Pragu e Zionis m placed a marke d emphasi s on 
fosterin g a particularis t Jewish awareness . O n th e othe r hand , thi s specific form of 
Zionis m was committe d to providin g a respons e to th e tangible everyday distress of 
thos e Jews who wished to continu e with th e routin e of thei r bilingual lives notwith -
standin g th e escalatin g nationa l conflict , and as such it also strove to heighte n in th e 
Jewish populac e th e aspect of opennes s to th e two surroundin g cultures . Thi s being 
th e case, th e movemen t tha t called for a particularis t nationalis m was in fact an out -
come , no t to say an agent , of processe s involving th e adaptatio n of th e neighborin g 
culture s in th e framewor k of th e Jewish experience . 

Solving thi s parado x was boun d up with a dialectica l proces s of moldin g th e spe-
cial variety of Jewish nationalism , which defined as on e of Judaism' s particularis t 
nationa l attribute s th e Jews' ability to conduc t dialogue with th e neighborin g cul-
ture s and peoples , and even to build bridges between them . Thu s Brod saw th e mis-
sion of conciliatio n between th e Czech s and th e German s as on e of th e basic goals 
of Jewish nationalis m in Bohemia, 69 while Bergmann , who togethe r with Han s Koh n 
and Rober t Weltsch consistentl y expressed th e binationa l outloo k in Zionism , 
viewed th e mission of establishin g an Arab-Jewish communit y in Palestin ě as such a 
goal.70 A numbe r of ne w interpretation s have recentl y been advance d which , draw-
ing on th e dichotom y between experienc e and awareness , attemp t to shed light on 
just such a universalist nationa l outloo k tha t was advocate d by these Pragu e Zionist s 
-  an outloo k for which Brod later coine d th e expression Nationalhumanismus. 71 

Against thi s background , th e Zionis t figures such as Brod and Bergman n are pre -

Kieval: The Makin g of Czech Jewry 113 (cf. fn. 19). 
Bergmann, Hugo : Prager Brief. In : Jüdisch e Volksstimme, Januar y 15, 1904, 5. 
Ibid. 
Ibid.  4-5. 
Brod, Max: Zionismus . In : Selbstwehr, Septembe r 13, 1918, 3. 
Bergmann, Hugo : Die wahre Autonomie . In : De r Jude 3 (1918-1919) 368-373, here 373. 
Brod: Streitbare s Leben 74 (cf. fn. 16). 



Shumsky: Introducing Intellectual and Political History 57 

sente d as a group of idealist intellectual s who devised thei r conciliatory , bridge-
buildin g outloo k as a deliberat e contras t to th e split ethno-nationa l realit y of life 
in which the y grew up in thei r Bohemia n homeland. 72 However , in light of ou r 
investigation s int o th e issues relatin g to th e everyday lives of thi s group' s members , 
we can State tha t such an explanatio n does no t stan d th e test of thei r actua l experi-
ences , which far from being split, were based on a fabric of socio-cultura l ties. Thei r 
vision of th e purpos e of Jewish existence as an intercultura l bridge-buildin g activity 
therefor e faithfully reflected thei r own tangible everyday existence in Prague , which 
was itself boun d up with th e constan t need to adap t to a multiethni c environmen t 
and to live in th e mids t of disparat e cultura l tendencies . Th e histor y of everyday 
lives, therefore , helps us to gain an in-dept h understandin g no t onl y of th e circum -
stantia l backgroun d to Jewish nationa l identit y in multiethni c Prague , but also of 
ideologica l attribute s of Pragu e Zionism . 

Multiethnic Cohabitation, Bilingualism, and Antisemitism 

On e can of cours e believe what Hug o Bergman n wrote in "Prager Brief", when he 
maintaine d tha t th e Bohemia n Jews' call to enhanc e thei r bilingual ties was no t tan -
tamoun t to a utilitaria n positio n adopte d for reason s of politica l neutralit y in respec t 
of th e nationa l conflic t between Czech s and Germans . True , in th e area of everyday 
life, bilingualism was a vital asset tha t served man y Jews in adaptin g to co-existenc e 
with th e multiethni c surroundings . And yet when it cam e to th e politica l sphere , th e 
Jews' bilingual tendencie s were at th e cente r of public debat ě and criticism in th e 
framewor k of th e Czech-Germa n conflict . Th e backgroun d to thi s State of affairs 
was to be foun d in th e characte r of th e politica l ethno-nationa l discours e in th e 
Austro-Hungaria n statě generally and Bohemi a specifically, which was based on th e 
equatio n of th e concept s of "language" and "nation. " Thi s originate d in th e fact tha t 
th e sole criterio n used by th e Austrian regime for determinin g an individual' s nation -
al affiliation was "everyday language" (Umgangssprache) . Give n thi s State of affairs, 
statistic s abou t everyday language use by the monarchy 's subjects played a para -
moun t role for conductin g national-politica l propaganda. 73 As far as Bohemi a specif-
ically was concerned , th e representative s of th e two nationa l camps , th e Germa n and 
th e Czech , aspired to a redefinitio n of linguistic ties as an externa l marke r of ethno -
cultura l difference . Fo r thi s purpos e the y exploite d censu s figures abou t inhabitants ' 
everyday language use in orde r to dra w imaginar y geographica l boundarie s between 
German s and Czechs . Fro m here ther e evolved th e somewha t ambiguou s concep t of 
"language border" 7 4 (Sprachgrenze/jazykov á hranice) . O n th e on e hand , bot h sides, 
th e Germa n and th e Czech , aspired to absorb rival linguistic enclaves within "its" 
linguistic space. O n th e othe r hand , on a basic level pattern s of linguistic usage were 
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perceived in utterl y essentialist terms , like th e term "pigment " in racia l theory. 75 Thi s 
the n was a dialectica l proces s characterize d by a form of linguistic expansio n and 
redrawin g of th e "language border " tha t was largely complicate d by th e confusin g 
phenomeno n of bilingualism , which was prevalen t amon g considerabl e portion s of 
fin-de-siěcl e Bohemia n residents . Th e problé m was th e bilingual natur e of Bohemia n 
Jewry, a statě of affairs which was clearly reflected in th e frequen t combinatio n of a 
patter n of being educate d in th e Germa n language and having everyday communi -
catio n with th e Czec h neighbor s in thei r own language. Thi s Situatio n coul d be read -
ily identifie d in th e framewor k of demographic-politica l studie s of th e time , simply 
by cross-checkin g th e dat a abou t th e educatio n of Jewish childre n and th e censu s 
findings abou t th e Umgangssprache of th e member s of th e Jewish faith. Th e dat a set 
for th e Bohemia n capita l is indee d clearly indicativ e of th e dua l linguistic-cultura l 
affinities to be foun d amon g th e Jews: in th e 1900 censu s aroun d 55 % of Prague' s 
Jews declare d th e Czec h language to be thei r everyday language, while some 91 % of 
Jewish childre n were educate d at Germa n public schools. 76 Thu s Prague' s Jews, as 
well as th e Jews of Bohemi a generally, in thi s way foun d themselve s embroile d at th e 
very cente r of th e Czech-Germa n ethno-nationa l discours e as a particularl y prob -
lemati c populatio n in all matter s relatin g to determinin g th e group' s linguistic 
"essence." 

Mos t surprisingly, th e questio n of th e relevanc e of thi s statě of affairs to th e issue 
of Germa n and Czec h antisemitis m in Bohemi a has never been th e focus of key stud-
ies tha t have addresse d Bohemian-Jewis h histor y durin g th e perio d in question . 
Partl y at least thi s would appea r to be because th e issue of antisemitis m in fin-de -
siěcle Bohemia , as well as th e issue of Jewish nationalis m there , are generally looke d 
relative to processe s of assimilatio n or monocultura l (Germa n and/o r Czech ) accul -
turation , which were viewed as centra l tendencie s in th e lives of Jewish society in 
Bohemia . Bohemia n antisemitism , whethe r Czec h or German , is therefor e primari -
ly explaine d as an attac k on Jewish assimilators . Standar d explanation s for Czec h 
antisemitis m see it as a reactio n to th e pro-Germa n assimilationis t positio n of th e 
establishmen t and th e socio-economi c and politica l elitě of Bohemia n Jewry (an d 
sometime s also as Czec h nationalis t politicians ' Opposition , of all things , to Czech -
Jewish attempt s to assimilate) , while Germa n antisemitis m is presente d as a counter -
reactio n by pan-Germa n circles to German-Jewis h assimilation. 77 

However , as far as th e Jews of th e Bohemia n capita l are concerned , in light of th e 
dat a set regardin g thei r pattern s of educatio n and everyday language, attestin g to a 
combinatio n of Germa n and Czec h socio-cultura l affinities, it mus t be said tha t th e 
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monocultura l idea of "assimilation " or even "acculturation " does no t fully reflect 
th e everyday behavio r of man y Jews. Furthermore , even in cases where Germa n 
educatio n coincide s with Germa n as th e everyday language, for example such as in 
th e case of th e Brod family discussed above, thi s does no t necessaril y indicat e tha t 
we are dealin g with an assimilatin g "German-Jewish " family. Firstly , ther e is th e fact 
tha t th e Brod family lived in a mixed Czech-Germa n neighborhood , in a buildin g 
which had a Czech-speakin g majorit y (apar t from which thi s was, after all, a city 
with a pronounce d Czec h majority ) -  a fact which constitute d somethin g of a con -
stan t challeng e to th e Germa n "meltin g pot " tendency . Secondly , and even mor e 
importantly : in light of th e extremis t nationalis t politicizatio n of th e concept s of 
Deutschtum and Tschechentum in early twentiet h Centur y Bohemia , on e of th e key 
parameter s of being "a German-Jewis h assimilator " or a "a Czech-Jewis h assimila-
tor " was demonstratin g identificatio n with on e of th e two sides of th e politica l 
nationa l conflict . However , what characterize d mos t of Bohemia' s Jews was pre -
cisely thei r undefine d positio n vis-á-vis th e conflict . Hille l Kieval, who advance d 
thi s argumen t in his articl e abou t th e disseminatio n of blood libels in Czec h politi -
cal discours e at th e tur n of th e nineteent h Century , asserted tha t as a result of thi s 
position , th e Jews "[... ] were neithe r obviously Germa n no r obviously Czech, " and 
in his view thi s contribute d to the m being presente d in Czec h consciousnes s as 
"unreliabl e partner s in th e (national ) struggle."78 However , accurac y is called for, in 
my view, and what shoul d therefor e be said is tha t th e realit y tha t above all influ-
ence d thi s representation , in bot h th e Czec h and th e Germa n public consciousness , 
was precisely tha t Jews were bot h "German " and "Czech, " since thei r dua l linguis-
tic (i. e.: national , in term s of th e contemporar y politica l discourse ) affinities were th e 
salient aspect in th e eyes of nationalis t demography . And it is her e therefor e tha t we 
com e to on e of th e mos t importan t element s of antisemiti c discours e in Bohemia : th e 
link between th e Jews' bilingualism and th e image of thei r nationa l duplicity , an ele-
men t which shoul d no t be seen as a reactio n to Jewish "assimilation, " but on th e 
contrar y to th e "mosaic " socio-cultura l positio n of th e Jews. 

On e of th e instructiv e episode s for studie s of rhetori c of thi s kind is th e demo -
graphic-politica l debat ě between Prague' s two rankin g demographer s at th e be-
ginnin g of th e twentiet h Century , th e Germa n Heinric h Rauchberg , a professor of 
demograph y at Prague' s Germa n Universit y and an eminen t figuře in Prague' s 
Germa n community , and th e Czec h Jan Srb, head of Prague' s Municipa l Burea u of 
Statistics . In th e framewor k of thi s debatě , which basically focused on th e 1900 cen -
sus result s regardin g th e everyday languages of th e resident s of Bohemi a and thei r 
implication s for th e demographi c Situatio n of th e two people s in th e province , a spe-
cial discussion too k place on th e issue of Jewish bilingualism . In his comprehensiv e 
boo k "De r national e Besitzstan d in Böhmen" , Rauchber g inte r alia addresse d th e 
problé m of th e gradua l declin e in Germa n Speaker s in Pragu e in light of th e 1880, 
1890 and 1900 censuses , relatin g to aspect s of bilingualism in th e city and analyzin g 
its implication s for th e positio n of th e Germa n community . H e argued tha t since 
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quit e a large numbe r of Prague' s inhabitant s were capabl e of master y of bot h lan-
guages, man y of the m had no problé m when it came to "Converting " thei r everyday 
language from on e censu s to th e next , thereb y frequentl y concealin g thei r "real" 
linguistic-cultura l affinity for opportunisti c reasons . Rauchberg' s observation s are 
directe d first and foremos t at thos e forme r proponent s of Deutschtum who at on e 
and th e same tim e had an excellen t comman d of th e Czec h language as well and 
defecte d to th e Czec h cam p in light of th e Czec h nationa l movement' s increasin g 
politica l strength . Th e focus of thi s linguistic Utraquism , which led to a constan t 
shrinkin g of th e Germa n language area, was identifie d by Rauchber g as being amon g 
th e Jews of Prague , who he said stand ou t by virtue of thei r outstandin g bilingualism . 
If trut h be told , Rauchber g said, the y belonge d to th e Germa n culture , since mos t 
Jewish childre n enjoyed a Germa n education , bu t for utilitaria n reasons , and as a 
result of thei r bilingualism , mor e tha n half of the m chose to identif y themselve s in 
th e 1900 censu s as Czec h Speaker s in everyday life.79 

Rauchberg' s attemp t to cast doub t on th e achievement s of th e Czec h absorptio n 
amon g Prague' s Jews triggered a sharp respons e from Srb. Like Rauchberg , Srb also 
saw th e phenomeno n of bilingualism as a special featur e of th e Bohemia n capital' s 
Jews, commenting , "everyone knows tha t th e Jews of Prague , with few exceptions , 
are fluent in bot h languages, Czec h and German." 8 0 H e argues that , as a rule , th e 
Jews do no t develop a menta l commitmen t to th e people s in whose mids t the y 
dwell, no r do the y becom e attache d to th e language othe r tha n to th e exten t tha t it 
is useful to them . Precisel y because of thi s fact, however, he consider s th e chang e in 
directio n mad e by man y Pragu e Jews towar d adoptin g th e Czec h language as thei r 
spoken language to be authenti c insofar as it reflects thei r pragmatic , adaptiv e nature : 
with th e increasin g demographi c and economi c strengt h of th e Czec h people , so 
mor e Jews wish to identif y with them. 8 1 Nonetheless , since th e Jews still view a 
Germa n educatio n as the way to climb th e social ladder , it is hardl y surprisin g tha t 
th e vast majorit y of Prague' s Jews continu e to educat e thei r childre n in German . Thi s 
consummat e ability on th e par t of Prague' s Jews in bot h languages, Srb continues , 
frequentl y serveš Germa n politica l element s which are tryin g to increas e th e pro -
portio n of German s in th e city on th e basis of statistic s abou t pattern s of elementar y 
and secondar y education , subvertin g th e real demographi c pictur e which is faithful-
ly portraye d in th e censu s data. 82 However , Srb cautions , if th e German s wish to base 
thei r hold over Pragu e on help from the Jews, the y will soon be bitterl y disappoint -
ed. 83 Just because th e Jews mak e a poin t of giving thei r childre n a Germa n education , 
thi s does no t mea n tha t the y have a genuin e cultura l identificatio n with th e Germa n 
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people , as Rauchber g is convinced , but merel y an out-and-ou t utilitaria n affinity. 
When th e tim e comes , when th e Czechs ' demographi c power is translate d int o gen-
uin e politica l might , thi s affinity will be increasingl y weakene d an d undermined . 

In themselves , these texts contai n no antisemiti c barbs whatsoever . O n th e con -
trary , each of th e partie s seemingly expresses a stron g desire to "add " as man y Jews 
as possible to its "nationa l assets" showings, and for thi s purpos e it breaks down th e 
aggregate of th e Jews' linguistic affinities int o two components , Germa n and Czech , 
attachin g decisive weight to on e componen t and dismissing th e significance of th e 
othe r componen t ou t of hand . However , precisely because we have her e two 
approache s which are driven by politica l vested interest s to allocat e th e Jews, as it 
weťe, to th e nationa l cam p tha t each of the m represents , it shoul d be stressed tha t 
the y bot h contai n a view of th e Jews as quintessentiall y unstabl e creatures , cha -
meleon s devoid of principle s whose existenc e involves constantl y adaptin g to thei r 
surroundings . 

In th e case of explicit antisemiti c propaganda , Czec h and Germa n alike, thi s moti f 
of th e Jews' Czech-Germa n duplicit y is a constan t in a numbe r of its strikin g expres-
sions at th e tur n of th e nineteent h to th e twentiet h Century . Fo r example , Pragu e 
Jews' desire to integrat e bot h linguistic affinities -  th e Czec h an d th e Germa n - in 
thei r lives received a violent tongue-lashin g from Jaroslava Procházková , th e autho r 
of an antisemiti c pamphle t entitle d "Th e Czec h Peopl e and th e Czec h Jew" (1897), 
which was distribute d by key circles in th e Czec h nationa l movemen t who were 
identifie d with th e Young Czec h Party. 84 Th e Jews' linguistic inconstanc y and thei r 
unusua l ability to simultaneousl y maintai n a numbe r of nationa l loyalties are of an 
exaggerated scope , accordin g to th e authoress , which is intolerabl e from th e poin t of 
view of th e Czec h people : th e self-same Jew who declare s th e Czec h language to be 
his everyday language, and even takés par t in th e activities of a Czec h nationa l 
Organizatio n par excellenc e such as th e Sokol gymnasti c club, at th e same tim e 
also speaks Germa n at hom e and is a membe r of th e Germa n school s associatio n 
(Schulverein). 85 Thi s State of affairs reflects, accordin g to Procházková , th e quintes -
sentia l characte r trai t of th e Jews, viz. th e ambiguousnes s of thei r positio n relative to 
thei r surroundings . True , th e Jews are likely to form bond s with th e peopl e hostin g 
the m and to see thi s people' s homelan d as thei r own homelan d as well. However , thi s 
type of bon d is a pártia l on e only, for at th e same tim e the y ten d to also develop ties 
with th e languages and culture s of othe r peoples . Th e Jews' actua l homelan d will 
therefor e always be extende d furthe r tha n tha t of th e hos t nation. 86 In th e case of 
Bohemi a and Moravia , thi s conduc t by th e Jews is in sharp contras t to th e suprem e 
efforts mad e by Czec h nationalis m to extirpat e th e use of Germa n amon g th e Czech s 
and to ensur e tha t Czec h society return s to using th e Czec h language and nothin g 
eise: 

Kieval: The Makin g of Czech Jewry 69 (cf. fn. 19). 
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Fo r them [the Jews - D.S. ] language differences are no t the slightest obstacle . Even the most 
patrioti c Jew will never feel the same interna l Oppositio n to the use of Germa n tha t the Czech 
feels. 

While th e bilingual Jews were accuse d by th e Czec h side of striving to erod e 
Czec h society' s linguistic-nationa l unit y from within , we find similar rhetori c on th e 
Germa n side as well. Thu s in 1909 th e organ of Geor g von Schönerer' s pan-Germa n 
movemen t -  "Egerer Neuest e Nachrichten" , a publicatio n which appeare d in Eger/ 
Cheb , a town in Western Bohemi a with a marke d Germa n majority 88 -  publishe d 
a journalisti c investigatio n int o Czech-Jewis h "settlement " (Niederlassung ) in th e 
town. 8 9 Th e newspape r report s on th e arrival in town of a new Jewish inhabitan t by 
th e nam e of Erns t Sütz , who had inherite d th e business from his latě father-in-law , a 
long-tim e local residen t in th e city. I t turn s out , accordin g to th e paper' s inquiries , 
tha t thi s ma n Sütz was n o othe r tha n a Jew from th e Czec h localit y of Nimeritz , an d 
in th e last censu s (th e on e from 1900) had even identifie d himsel f as speakin g Czec h 
in his everyday life. Moreover , th e pape r emphasizes , Sütz ' father , th e proprieto r of 
a factor y outle t for clothin g in anothe r Germa n locality, was know n to use th e Czec h 
language to run his business. Hi s father' s first nam e was Bedřich , and th e son' s real 
nam e was no t his Germa n nam e Ernst , as he introduce d himsel f on his arrival ín 
Eger, but Arnošt , an out-and-ou t Czec h name. 90 While th e residents , as th e pape r 
put s it, were in th e meanwhil e managin g to stem th e manifes t demographi c threa t 
emanatin g from th e Czechs , as shown by th e fact tha t man y Czech s had left town in 
recen t months, 9 1 th e Czech-speakin g Jews, passing themselve s off as Germans , were 
again renderin g worthles s th e Germa n effort to maintai n Eger's absolut e Germa n 
character . As in th e case of th e "Young Czechs " antisemitis m in Prague , th e pan -
Germa n antisemite s from th e Sudetenlan d therefor e brough t up th e same represen -
tatio n of a Jew - viewing him as an elemen t who has ties with "Germannness " and 
"Czechness " simultaneously , and who thereb y upset s th e proces s of delineatio n and 
demarcatio n between th e two peoples . 

Continuin g to examin e th e pan-Germa n antisemiti c rhetori c in Eger/Cheb , it is 
particularl y instructiv e to look at on e of its mos t importan t document s from th e 
days when th e Czech-Germa n confrontatio n was at its climax in Bohemi a in 1897, 
when th e famou s Baden i ordinance s were promulgate d an d revoked. 92 O n Novem -
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ber 5 of tha t year, at th e peak of Bohemia n Germans ' riotin g against th e Czech s 
(know n as Furo r Teutonicus) , th e "Egerer Nachrichten" , th e forerunne r of th e 
"Egerer Neuest e Nachrichten " referred to above, publishe d what it claime d was a 
complet e list of th e Czec h families living in Eger. Thi s lisťs mos t importan t feature , 
as its author s make a poin t of highlighting , was specifying name s of landlord s who 
rente d thei r houses , or apartments , to Czechs. 93 And in thi s contex t th e Jews amon g 
these landlord s were particularl y singled out , althoug h in poin t of fact, the y consti -
tute d an insignifican t minorit y in th e tota l of thos e who provide d accommodatio n to 
Czechs . Accordin g to thi s actua l list, ther e were just eight Jews ou t of th e 79 land -
lords who dare d to ren t thei r propert y to Czechs. 94 Nevertheless , th e Jewishness of 
th e Jewish renter s was emphasize d by th e use of bold lettering , thereb y giving th e 
impressio n tha t thos e responsibl e for th e presenc e of th e Czec h in thi s Germa n town 
were th e local Jews. Th e Jews are thu s presente d as th e good neighbor s of th e 
Czechs , thos e who mus t bear responsibilit y for Eger' s multiethni c fabric. 

Ou r discussion of th e relationshi p between th e Czec h and Germa n antisemiti c 
rhetori c and th e bilingual and multiethni c way of life in Bohemi a would be incom -
plete if we were to fail to direc t ou r attentio n to on e of th e key element s in th e anti -
semitic discours e tha t goes beyon d th e specific issue of th e Jews. While th e vehemen t 
attac k on th e Jews is, of course , at th e cente r of th e antisemiti c source s examine d 
above, in poin t of fact thos e who compose d the m directe d thei r barbs first and fore-
mos t at particula r phenomen a characteristi c of thei r own societies , whethe r Czec h 
or German . Th e Jews are attacke d therefor e as thos e who saliently represen t these 
phenomena , as well as thos e who willfully enginee r thei r widespread dissemination , 
but in th e eyes of th e antisemiti c observer these phenomen a are no t limite d to th e 
Jewish public . Thu s Jaroslava Procházkov á in her "Czec h Peopl e and th e Czec h 
Jew" does indee d devote mos t of her discussion to attack s on th e linguistic and 
nationa l inconstanc y of "the Czec h Jews," but in th e same breat h she stresses th e fact 
tha t what she consider s to be th e dangerou s phenomen a of bilingualism and nation -
al ambiguousnes s is also widesprea d amon g th e Czec h populatio n of Prague . With 
great regret borderin g on a feeling of profoun d despai r th e autho r speaks abou t 
thousand s of Czec h businesses and Store s whose owner s still use bot h languages, 
Czec h and German , in advertisin g and retai l trade. 95 True , she lays mos t of th e blame 
at th e doo r of the Jews as thos e who have infecte d Czec h society with thi s sickness. 
However , onc e th e sickness spread amon g th e Czechs , and the y themselve s began to 

of the imperia l civil service, i.e. a language in which all those matter s involving application s 
by the public would be discussed on the bureaucrati c level. The raging debatě tha t erupte d 
in the wake of the ordinances ' publication , concludin g with their revocatio n and Badeni' s 
resignation in Decembe r of the same year, were accompanie d by Germa n attack s on the 
Czech s and damage to Czech propert y in towns with a Germa n majorit y in the nort h and 
west of Bohemia , and conversely by similar anti-Germa n rioting  in Prague and towns with 
a Czech majority. Garver, Bruce: The Young Czech Party , 1874-1901 and the Emergenc e of 
a Multi-Part y System. Ne w Haven , Londo n 1978, 237-257, esp. 238-239, 254-255. 
Zahlreich e Aufforderungen . In : Egerer Nachrichten,  Novembe r 5, 1897. I am grateful to 
Jitka Chemlíkov á for showing me this source. 
Ibid. 
Procházková: Český lid a český Žid 51-53 (cf. fn. 85). 



64 Bohemia Band 46 (2005) 

show signs of "Judaization " (sežidovštělost , as Procházkov á calls it) , th e mos t dis-
graceful of which was th e tendenc y "to Germanize " thei r first name s to suit th e 
need s of th e surrounding s -  thi s the n becam e a generá l Czec h phenomenon , which 
th e autho r calls "Czec h semitism " (český semitismus) . 7 

In a similar fashion , th e Germa n antisemiti c "investigative reportér " from Eger, 
who informe d his readershi p abou t Czech-Jewis h "settlement " in his town , does no t 
stop at denouncin g th e Czech-German-Jewis h pretender , but also point s an accus-
ing finger at th e indifferenc e of th e Eger Germa n population , because of who m thi s 
settlemen t has been possible. Just as in Prochazkova' s hand s th e term s "semitic"/ 
"Semite " and "Jewish'V'Jew" are used to denot e manifestation s of Czech-Germa n 
ambivalenc e in Czec h society as a whole , th e autho r of th e investigatio n from Eger 
in thi s way also uses th e derogator y expression "koscher e Gesellschaft " no t only in 
relatio n to th e local Jews who welcom e th e Czech-Jewis h "settler, " bu t also relative 
to th e German s of Eger generally, mos t of whom tur n a blind eye to th e gravity of 
th e matter. 98 

When it come s to th e list of th e Czech s from Eger in th e Furo r Teutonicu s peri -
od tha t too k place from Novembe r to Decembe r 1897, it is above all obvious tha t 
its authors ' attac k on th e Jews and th e Czech s is combine d with overt incitemen t 
against thos e German s who accommodat e th e Czech s in thei r houses . Anti-
semitism her e is on e of th e component s of an overall systém, which is intende d to 
addres s the multiethni c fabric of propinquit y as such . Thos e who were suppose d to 
be th e target s of th e Germa n mob' s riots , which broke ou t in Eger against a back-
groun d of inflammator y remark s of thi s kind , were th e representative s of th e thre e 
people s -  th e Czechs , th e Jews and th e German s -  who were "guilty" of having 
home s in th e same building . Thi s was probabl y also tru e of th e Czec h riot s against 
th e German s and th e Jews in Prague , which broke ou t in Decembe r 1897 foliowing 
th e revokin g of th e Baden i ordinances . In an y event it is clear tha t th e same ston e 
which at tha t tim e smashe d th e windo w in th e apartmen t occupie d by Ma x Broďs 
family, which was perceived by th e rioter s as a "German " family, 100 also damage d th e 
propert y of th e Czec h landlord s who rente d thei r apartmen t to a German-speakin g 
family. Her e too , as in th e othe r cases discussed above, antisemitis m canno t be dis-
sociate d from th e contex t of th e generá l struggle tha t was being waged by th e Czec h 
and Germa n nationalis t propagandist s against linguistic-nationa l ambiguousnes s in 
everyday life, includin g mixed residentia l patterns . 

Concluding Remarks 

In attemptin g to re-examin e th e Jewish side of th e Czech-German-Jewis h triangl e 
on th e eve of World War I using a methodologica l combinatio n of intellectua l and 
politica l histor y on th e on e han d and th e histor y of everyday life on the other , we are 
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obligated as ou r first step to specifically mak e a fundamenta l distinctio n between th e 
dominan t politica l discours e in Bohemi a at th e tim e and th e everyday lives of its res-
idents , Jewish and non-Jewis h alike. Bot h th e Czec h and th e Germa n politica l dis-
cours e promote d a simplistic pictur e of th e profoundl y polarize d realit y as being 
divided between Czech s and German s like two linguisticall y and culturall y mono -
lithic entities , but in actua l fact th e day-to-da y existence of Bohemia' s populatio n 
was based on an infinitel y mor e comple x fabric of relationships , involving inter -
twined interethni c friction s and interactions . Thi s distinctio n between th e unifyin g 
ethno-nationa l discours e (or th e "meltin g pot " tendency ) and th e everyday bilingual 
and multiethni c realit y is particularl y vital when it come s to th e Jewish experienc e in 
Bohemia . Because of th e solid link tha t existed in fin-de-siěcl e Bohemi a between th e 
politic s of th e nationa l conflic t and debate s over th e "Jewish question, " historiogra -
ph y tende d for th e mos t par t to scrutiniz e Jewish society in Bohemi a and Pragu e 
throug h th e dichotomou s prism of th e contemporar y politica l discourse . Th e divi-
sion of Bohemia n Jewry int o two assimilatin g or acculturate d group s -  "Germa n 
Jews" on th e on e han d and "Czec h Jews" on th e othe r -  which emerge d from thi s 
way of seeing things , create d th e misleadin g impressio n tha t mos t of Jewish society 
had internalize d th e Czech-Germa n polarizatio n as a faithful reflectio n of th e reali-
ty of life in thei r surroundings , and had becom e integrate d accordingl y within th e 
polarize d discourse , adherin g to on e of th e two national-cultura l positions , whethe r 
th e Germa n or th e Czech . Ther e is indee d n o doub t tha t certai n part s of th e Jewish 
public in Bohemi a and its capita l identifie d firmly with one of th e two sides, th e 
Germa n or th e Czech . Thi s hold s tru e in particula r of thos e Jewish figures who 
had a pronounce d institutiona l attachmen t to public an d politica l bodies , whethe r 
Germa n or Czech . And yet, onc e we look at th e everyday experience s of ordinar y 
bilingual Jews, we find a way of life of a different nature , on e based on a kind of Inte -
gration of Germa n and Czec h socio-cultura l affinities. Th e experience s and position s 
of such Jews, whom I have elsewhere called "Czecho-Germa n Jews," canno t be 
analyze d in a dichotomou s conceptua l framewor k of the discours e of Czech -
Germa n polarization , such as tha t of "Germa n assimilation/acculturation " versus 
"Czec h assimilation/acculturation, " because thei r very way of life in th e multiethni c 
environmen t was in sharp contras t to th e logic of cultura l unification . 

On e can of cours e wonde r whethe r it is misleadin g to presen t such figures as Ma x 
Brod , Hug o Bergman n or Han s Koh n as "ordinar y people, " given th e fact tha t the y 
were outstandin g and widely know n intellectuals . And yet, if for th e momen t we 
ignore th e halo tha t the y later com e to assume in Jewish historiograph y as th e 
spokesme n of Kafka's mysteriou s Prague , and focus instea d on thei r positio n in th e 
contemporar y Pragu e context , we will see before us figures tha t occup y a margina l 
place relative to th e dominan t politica l discourse . Thi s is no t onl y because th e name s 
of Brod an d Bergman n were, probably , less familiär to th e generá l Pragu e public 
tha n th e name s of thos e Jews who were involved in th e public and politica l con -
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frontatio n between th e German s and th e Czechs , such as th e presiden t of th e 
"Germa n Casino, " Ott o Forchheimer , or th e "Old Czech " part y representativ e on 
th e Cit y Council , Bohumi l Bondy ; but first and foremos t because th e cours e of thei r 
everyday lives ran alon g a kind of "seamline " between "Germanness " and Czech -
ness, " while th e politica l an d public arén a in Bohemi a represente d as it were a pic-
tur e of an unsurmountabl e chasm between th e two people s and cultures . O n th e 
othe r hand , as far as th e positio n of these Czech-German-Jewis h intellectual s is con -
cerne d relative to th e generá l Jewish public , it turn s ou t tha t thei r everyday conduc t 
in thei r neighborhoo d and schoo l settings fits in with th e way of life of man y of 
Prague' s Jews, a way of life tha t was based on bilingualism and a plethor a of ties with 
thei r Czech-Germa n surroundings . 

At thi s stage, having explored th e detail s of th e everyday experienc e of a numbe r 
of Jewish intellectual s from Pragu e as resident s of mixed Czech-German-Jewis h 
buildings , and as student s of th e Czec h language at th e Germa n gymnasia , mor e in-
dept h insights int o thei r creative outpu t and thinkin g can no w be given. Thu s Broďs 
"The Czec h Housemaid " will no longer look like a semi-utopian , semi-colonialis t 
fantasy, but rathe r th e reflectio n of a comple x bilingua l and bicultura l existence ex-
perience d by th e autho r himsel f since birth . Wherea s th e Zionis t outloo k of Bar 
Kochb a associatio n member s such as Bergman n - an associatio n which was com -
mitte d to bilingualism and aspired to impar t a universalist dimensio n to Jewish 
nationalis m - shoul d n o longer be interprete d as an "escape" from th e polarize d real-
ity on th e ground , but on th e contrar y as an attemp t to provid e thei r multicultura l 
Jewish experienc e with a cognitive framework , as well as to develop a comprehen -
sive Weltanschauung tha t would help th e Jews to adap t to situation s of co-existenc e 
with othe r ethni c groups, whethe r in East-Centra l Europe , or in th e futur e Middl e 
East . 

When Brod referred in "Streitbare s Leben " to th e matte r of his "Czec h House -
maid" , he tried , it will be remembered , to presen t this novel as nothin g othe r tha n a 
simple love story, with no politica l message whatsoever , whethe r overt or covert. 1 2 

I t is also possible that , had he been asked on some occasio n for detail s of his multi -
cultura l everyday experiences , such as his choic e to stud y th e Czec h language at th e 
Germa n gymnasium , unlik e mos t of his fellow students , he would have onc e again 
refraine d from politica l interpretation s abou t th e matte r in question . However , if we 
conside r th e actua l text of "Th e Czec h Housemaid" , what we have her e is a compo -
sition tha t openl y challenge s th e dominan t discours e of polarization , since beneat h 
th e pictur e of a Bohemi a subject to bipola r dispersion between th e Czech s and th e 
German s th e work conjure s up an alternativ e picture , tha t of a bilingual Czecho -
Germa n Bohemia . Moreover , it appear s tha t th e issue of th e Czec h language studie s 
at Germa n gymnasia was no t devoid of politica l dimensio n either . Thu s for example , 
Pau l Kisch , Egon Erwin' s brother , who was in th e same class as Bergman n an d Kafka 
at th e Altstädte r Gymnasium , and who later becam e know n for his atypica l alle-
giance to th e Jews of Bohemi a in a pan-Germa n nationalis t outlook , refraine d from 

Brod: Streitbare s Leben 342-346 (cf. fn. 16). 
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studyin g th e Czec h language throughou t all of his eight years at gymnasium. 103 Erns t 
Forchheimer , th e son of Otto , th e Germa n Casin o president , also did no t stud y 
Czec h when attendin g th e Germa n gymnasiu m in Stephansgasse/Štěpanská , in th e 
same class as Brod. 104 In light of th e profoun d ties tha t Pau l Kisch and th e Forch -
heime r family had with th e German-Bohemia n nationa l cause, it ma y be assumed 
tha t we have her e decision s which on th e surface would appea r to hin t at shunnin g 
th e Czec h culture . Henc e choosin g to stud y th e Czec h language had th e significance 
of subvertin g th e logic of boycot t and polarization , even if student s like Bergman n 
and Brod had no intentio n whatsoever of makin g a protes t in so doing . In any case, 
irrespectiv e of whethe r Czecho-Germa n Jews such as these intende d throug h thei r 
everyday conduc t to challeng e th e polarization/coalescenc e discourse , in the eyes of 
bot h its Germa n and its Czec h promoter s the y were viewed as out-and-ou t subver-
sives. Th e Jews' bilingualism and thei r desire to strike a balanc e between Germa n 
and Czec h affinities in th e framewor k of everyday life were presente d in thi s dis-
cours e as marker s of a corrup t and immora l Jewish essence, whilst th e phenomen a 
of nationa l ambiguousnes s and cultura l ambivalenc e tha t were widespread amon g 
th e generá l populatio n were describe d as "Jewish" phenomena . And indeed , if we for 
a momen t neutraliz e th e venomou s antisemiti c language in these images, we can say 
tha t in thi s case th e pictur e of Bohemia n realit y tha t was painte d by th e nationalis t 
politician s on bot h sides was, for a change , no t far from th e truth : th e bilingual Jews 
of th e provinc e were indee d from on e poin t of view th e Bohemia n populatio n mos t 
indifferen t to th e propagand a of ethno-nationalis t polarization , but in thi s the y rep-
resente d a mor e generá l phenomeno n amon g th e non-Jewis h inhabitants , on e which 
amounte d to indifferenc e to Separatis t nationalis t slogans in th e area of everyday life. 

AHMP , fond školní katalogy, Německ é st. gymnasium , Staré Město , 1-8 třída , 1893-
1901/K . k. deutsche s Staats-Gymnasiu m Prag, Altstadt, 1893-1901, Klassen-Katalog , I-
VIII Klasse. 
AHMP , fond školní katalogy, Německ é st. gymnasium , Štěpánsk á ul., 1-4 třída , 1894-1898, 
K.k. Staatsgymnasium , Prag Neustadt , Stephansgasse Hauptkatalog , 1894-1898 I-I V 
Klasse. 



Otto Dov Kulka 

HISTOR Y A N D H I S T O R I C A L C O N S C I O U S N E S S 

Similarities and Dissimilarities in the History of the Jews in Germany 
and the Czech Lands 1918-1945 

"The 1000 year-histor y of Germa n Jewry has reache d its end. " Thus , in April 1933, 
th e presiden t of th e Reic h Representatio n of th e Germa n Jews (Reichsvertretun g der 
deutsche n Juden) , Rabb i Leo Baeck, summe d up th e acut e shift tha t had occurre d 
in th e existentia l Situatio n of Germany' s Jews following th e rise to power of th e 
Nationa l Socialist movement. 1 

I n August 1939, five month s after th e occupatio n of th e Czec h Land s by Naz i 
Germany , Dr . Emi l Kafka, hea d of th e Jewish Communit y of Prague , convene d an 
emergenc y meetin g of all th e Jewish communitie s to infor m the m tha t Adolf 
Eichman n had ordere d th e expulsion of all Jews from th e "Protectorat e of Bohemi a 
and Moravia. " "Neve r in th e thousand-yea r histor y of Czec h Jewry have we know n 
a harde r tim e tha n this, " he said. 2 "The authoritie s have issued an orde r tha t th e Jews 
residin g in th e Protectorat e mus t leave thei r places of residenc e and emigrate , thi s 
tim e to remot e foreign lands." 3 Kafka was referrin g to th e fundamenta l differenc e 
between th e ne w historica l Situatio n an d past expulsion decrees , drawin g a compar -
ison with th e seemingly analogica l but in fact radicall y different case of th e last 
expulsion orde r issued to th e Jews of Prague , Bohemia , and Moravia , in th e mid -
eighteent h Century , durin g th e reign of th e Empres s Mari a Theresa . 

A strikin g featur e of th e declaration s mad e by th e two Jewish leader s at thi s 
critica l junctur e in th e histor y of th e Jews in each countr y is thei r awareness , deriv-
ing from a deep historica l consciousness , tha t a distinctivel y new perio d has begun . 
Commo n to bot h Statements , by Baeck and by Kafka, is a sense tha t th e onse t of 
Naz i rule Signals th e impendin g end of th e Jews' historica l existence : in German y as 
th e first countr y in which th e Nazi s gained power ; and in th e Czec h Land s as th e 
first occupie d countr y outsid e th e spher e of th e "Germa n Nation. " 

German : "Die Tausendjährig e Geschicht e des deutsche n Judentum s ist zu Ende. " Cf. 
Alexander, Kurt : Die Reichsvertretun g der deutsche n Juden . In : Reichmann,  Eva (ed.) : 
Festschrif t zum 80. Geburtsta g von Rabbine r Dr . Leo Baeck am 23. Mai 1953. Londo n n.d . 
[approx . 1953] 76-84, here 78. -  Reichmann,  Hans : Der Centralverei n deutsche r Staats-
bürger jüdischen Glaubens . In : Ibid.  63-75, here 72. -  For a different Version cf. Aronsfeld, 
Caesar C : Was nieman d ahne n konnte . In : Die Zeit , May 8, 1991. -  I wish to than k 
Avraham Barkai who gave me the reference of Aronsfeld's article . 
Czech : "[...] v tisíciletých dějinách židovstva v Čechác h nebylo ještě tak těžkých dob jako 
dnes. " Cf. Kulka,  Ott o Dov: The SD Judenpoliti k in the First Thre e Occupie d Countrie s 
(Austria, Bohemia-Moravia , Polan d 1938-1939). In : Yalkut Moreshe t 18 (1975) 163-184, 
here 168 (Hebrew) , facsimile of the document s in Germa n and Czech . 

3 Ibid. 
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Despite this awareness of the looming end, which in one form or another began 
to trickle into the consciousness of everyone, the Jews went on with their daily busi-
ness seemingly oblivious to the new Situation. The main effort of the communities 
and their leadership was devoted to the struggle for materiál and spirituál survival, 
and not only in Berlin of 1933 and Prague of 1939 but equally between the walls of 
Theresienstadt and other ghettos up to the violent phase of the "Final Solution." 

This article draws a comparison between the Jews of Germany and the Jews of the 
Czech Lands in the period between 1918 and 1945: the parallel or analogical devel-
opments, the ties and reciprocal influences, the differences in their political and 
social status, and the ways with which they tried to cope with a changing historical 
Situation. The primary framework for the comparison is chronological, following a 
parallel periodization of the history of the Jews in the two countries during these 
years: 
1. Weimar Germany vis-á-vis the First Czechoslovak Republic. 
2. The years 1933-1938 in Germany in comparison with the period of the "Second 

Czecho-Slovak Republic," which survived in the shadow of Nazi Germany 
between October 1938 and March 1939. 

3. The first War years under the rule of "Greater Germany" (Großdeutsches Reich) 
- which also included the former Austria and parts of Poland - in the two coun-
tries up to the beginning of the mass deportations in fall 1941. 

4. The period of mass deportations and annihilation until the end of the war. In this 
last chapter the Theresienstadt Ghetto played a singulár role in the life and fate of 
the Jews from both countries. 
The axis around which the discussion will revolve is the period between 1918 and 

1938 in Germany and between 1918 and 1939 in the Czech Lands. This will provide 
the basis for a later discussion of the parallel deportation policy in the two countries, 
the initiatives of Czech Jewry to establish the Theresienstadt Ghetto, and the con-
tinuation of autonomous Jewish activity in the struggle for survival under Nazi rule 
until the period of the "Final Solution." An epilogue will describe the different fates 
of the heritage of the historical past in the two countries, following the destructions 
during the Reichskristallnacht on the one hand and the initiatives to establish the 
"Museum of the Extinct Jewish Race" on the other. 

The Weimar period and the period of the First Czechoslovak Republic 

The Weimar Republic 
The period of the Weimar Republic is marked by a polarization in the two basic ten-
dencies that had shaped the history of German Jewry in the modern era. On the one 
hand, there was an unprecedented increase in tendencies of acculturation and Inte-
gration into the country's cultural, social, and political life. Yet at the same time there 
also was an unprecedented radicalization of Antisemitism, especially of a racist sec-
ular appearance bearing a political character. 

Much has been written about the Jews' Integration and about their achievements, 
mainly as individuals, in the areas of culture and science and in the public and polit-
ical life of the State during the Weimar period, and I will not dwell on this subject 
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here . Suffice it to mention , for example , Niewyk' s "Th e Jews in Weimar Germany" 4 

and Pete r Gay' s "Weimar Culture". 5 O n th e othe r hand , I want to set th e recor d 
straight and refute , onc e and for all, th e notio n tha t Antisemitis m in Weimar was 
"relatively moderate " as compare d with th e Kaiserreic h and mor e especially as 
compare d with th e Antisemitis m of th e mass pogrom s in Easter n Europe . I t need 
hardl y to be pointe d ou t tha t thi s image has taken roo t in th e writings of man y 
historians , in German y and othe r countries , includin g Israel . 

As for th e declin e of th e Antisemiti c partie s after th e 1890s, several scholar s have 
shown tha t ther e was no longer a need for them , since thei r basic ideas were inte -
grated int o th e ideology and propagand a of mos t of th e large politica l partie s in 
German y on th e eve of th e Firs t World War and durin g th e Weimar period. 6 As 
David Bankie r has shown , these attitude s penetrate d th e politica l propagand a even 
of th e socialist parties , includin g th e Communists. 7 Thos e who maintai n tha t ther e 
was a substantia l differenc e between th e Antisemitis m of Weimar German y and th e 
Antisemitis m tha t underla y th e pogrom s in Easter n Europ e disregard th e basic dif-
ference s in politica l cultur e between Easter n and Centra l Europ e in thos e years. I t is 
obvious tha t th e revolution s and regime change s in Germany , Austria, and Czecho -
slovakia between 1918 and 1920 bore a different characte r from bot h th e change s 
generate d by th e Russian Revolutio n and th e blood y civil war in Russia, and from 
th e wars of independenc e in Polan d an d Ukrain e in th e latte r par t of th e Firs t World 
War and its aftermath . 

Th e suppose d comparison , based on th e notio n tha t Antisemitis m in German y 
durin g th e Weimar perio d bore a mino r character , ignore s th e vast scale of Anti-
semitic publication s in thi s period . Accordin g to a bibliographi c study, which is cur -
rentl y being conducte d by Ren a Auerbac h at th e Vidal Sassoon Cente r for th e Stud y 
of Antisemitis m at th e Hebre w Universit y of Jerusalem , thi s literatuř e reache d 
unprecedente d dimensions , unexample d bot h in earlier period s in German y or in 
an y othe r countr y in Europe . 

Similarly, th e traumati c Antisemiti c experienc e undergon e by Germa n Jewry in 
th e Firs t World War, when , in 1916, the Empire' s militar y and politica l leadershi p 
ordere d a "coun t of th e Jews" (Judenzählung ) -  and of Jews onl y -  who were sol-
diers on th e fron t lineš is unparallele d in an y othe r arm y in a war Situation , includ -
ing th e arm y of th e Antisemiti c conservativ e regime in Czaris t Russia. 

Niewyk,  Donal d L.: The Jews in Weimar Germany . Baton Rouge, Londo n 1980. 
Gay, Peter : Weimar Culture . The Outside r as Insider . Ne w York 1968; for more update d 
systematica l work about this period cf. Meyer,  Michae l A. (ed.) : German-Jewis h Histor y in 
Moder n Times. Vol. 4: Renewal and Destructio n 1918-1945, Ne w York 1996, chapter s 1-8. 
Cf. Ettinger, Shmuel : The Secular Root s of Moder n Antisemitism . In : Kulka,  Ott o Dov/ 
Mendes-Flohr,  Pau l (eds.) : Judaism and Christianit y unde r the Impac t of Nationa l So-
cialism 1914-1945. Jerusalem 1978, 37-61, here 60-61. 
Bankier,  David: The Germa n Communis t Part y and Naz i Antisemitism 1933-1938. In : Leo 
Baeck Institut e Year Book 32 (1987) 325-340. 
Auerbach, Rena (ed.) : The "Jewish Question " in German-Speakin g Countries . Vol. 2: 1914-
1932. A Bibliography (forthcoming) . 
The most recen t study which also compare s the parallel attempt s in othe r armies which all 
failed, is: Rosenthal, Jacob : An Episode of "Risches"? The "Countin g of the Jews" by the 
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To this we need to add the findings of Saul Friedländer, Ulrich Herbert and 
Michael Wildt10 concerning the attitude of the intellectual elites, especially the stu-
dents, in the Weimar period. About 70 percent of the students were members of 
Antisemitic organizations, whose charters not only denied Jews admission to their 
ranks but also demanded their expulsion from Germany. As Ulrich Herbert and 
Michael Wildt have shown, the members of this generation of students from the 
Weimar period later occupied most of the positions in the civil and military govern-
ments in the occupied countries and were very active in the initiatives for the perse-
cution and mass murder of the Jews, on ideological grounds. A similar path was fol-
lowed by many young university teachers, including important future historians 
such as Theodor Schieder and Werner Conze, whom Götz Aly and Susanne Heim 
describe in their study, with at least partial justification, as "forerunners of the Final 
Solution" (Vordenker der Vernichtung).11 

Indeed, Antisemitism in Weimar Germany, though not without manifestations of 
violence - such as desecrations of hundreds of Jewish cemeteries, boycott, incite-
ment, and physical attacks on Jews - can be characterized not only as a political 
stream and a social mindset, but also as a salient intellectual trend.12 

In the light of these findings, it is also called for a reexamination of the often-quot-
ed theses propounded by Shulamit Volkov about the ostensible differences between 
Antisemitism of the Kaiserreich and under Nazism. The former is described as 
"Antisemitism of the written word" or as a "cultural code" of the conservative 
German society, the latter of the "spoken word," referring to the Nazis' mass assem-
blies.13 In fact, the written word and its intellectual representatives are as prominent 
in Weimar Antisemitism as they were in the earlier period, and according to the 
number of Antisemitic publications more than in any other European country. There-
fore the time has come to dispense with the generalizing, unfounded, and misleading 
Statements that are adduced in the dialogue between historians in Germany or Israel. 

To conclude the discussion of the Weimar period, we will note another sphere in 
which the developments now appear partly different from the image that has taken 
root in the historiography. Opposed to the trends of uncritical integration and accul-

German Army in the First World War. Tel Aviv 2005. (Based on his Hebrew PhD Thesis at 
the Hebrew University of Jerusalem 2002, Hebrew, with a summary in English.) 
Friedländer, Saul: Nazi Germany and the Jews. Vol. I: The Years of Persecution, 1933-1939. 
New York 1997. - Herbert, Ulrich: Best. Biographische Studien über Radikalismus, Welt-
anschauung und Vernunft 1903-1989. Bonn 1996. - Wildt, Michael: Generation des Un-
bedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes. Hamburg 2002. 
Aly, Götz/Heim, Susanne: Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen 
Pläne für eine neue europäische Ordnung. Hamburg 1991. 
In addition to the books by Herbert and Friedländer on the academie elites and anti-
semitism at the universities, cited above, cf. Walter, Dirk: Antisemitische Kriminalität und 
Gewalt in der Weimarer Republik. Berlin 1998. - Borut, Jacob: Antisemitism in Tourist 
Facilities in Weimar Germany. In: Yad Vashem Studies 28 (2000) 7-50. - Bajohr, Frank: 
„Unser Hotel ist judenfrei". Bäder-Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt/M. 
2003. 
Volkov, Shulamit: Das geschriebene und das gesprochene Wort. Über Kontinuität und 
Diskontinuität im deutschen Antisemitismus. In: Idem: Jüdisches Leben und Antisemitis-
mus im 19. und 20. Jahrhundert. München 1990, 54-75. 
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turation , which were mentione d above, a contrariwis e tren d is also discernibl e in th e 
life and cultur e of Germa n Jewry and its self-perception . Thi s developmen t is 
describe d in Michae l Brenner' s study, "Th e Renaissanc e of Jewish Cultur e in Weimar 
Germany", 1 4 which shows ho w Weimar German y becam e an importan t cente r of 
moder n Jewish culture , largely secular , no t onl y German , but even Hebrew . In thi s 
contex t th e Ostjuden -  Easter n Jewry and its cultur e -  also appea r in a ne w light. Th e 
subject of th e Ostjuden was generally raised onl y in connectio n with th e causes of 
Antisemitis m and th e disdain in which th e Ostjuden were held by th e autochthonou s 
Jews of Germany. 15 Yet Easter n Europea n Jews also appea r as a revelatio n and a 
sourc e of inspiratio n for assimilate d Jewish intellectuals , representin g a living, fruit-
ful Jewish cultur e tha t carrie d messages relevan t to th e moder n era withou t forsak-
ing th e histori e Jewish identity . Suffice it to mentio n th e works and intellectua l activ-
ity of Fran z Rosenzweig , Marti n Buber , and Gersho m Scholem . Brenne r note s man y 
othe r Jewish writers and scholars , whose short-live d career s in German y had a sig-
nifican t influenc e throughou t th e Jewish world, especially in Israe l and th e Unite d 
States . 

I have note d thi s special facet of th e Jewish society and cultur e in Weimar 
German y because of th e newly emergin g innovativ e aspect s of curren t research . 
Clearly , thi s is onl y on e elemen t in a broade r spectrum : a manifol d Jewish life tha t 
include d various political , religious, and cultura l organizations , a variegated Jewish 
press, and th e fascinatin g Jewish-Germa n literatuř e produce d in thi s period . Th e 
overall pictur e of th e Weimar perio d in thi s spher e is mor e widely know n and I will 
sum it up her e very briefly. 

As so often in history , Germa n Jewry in thi s perio d was characterize d by bot h 
continuit y and change . Ne w organization s and ideologie s spran g up alongside oth -
ers tha t continue d from th e perio d of th e "Kaiserreich " or even earlier . Politically , 
th e main triangl e consiste d of th e Centra l Association of Germa n Citizen s of Jewish 
Fait h (Centralverei n deutsche r Staatsbürge r jüdische n Glaubens , C.V.) , th e Zionis t 
Federatio n of German y (Zionistisch e Vereinigun g für Deutschland , ZVfD) , and th e 
nationalis t German-Jewis h organizations ; while in th e religious spher e th e thre e 
sides of th e triangl e were th e Refor m Communities , th e Orthodo x Austrittsgemein-
den and th e moderat e Gemeindeorthodoxie. 

Amon g th e new forces tha t rose to prominenc e after th e Firs t World War, th e 
Organizatio n of Jewish fron t soldiers (Reichsbun d jüdische r Frontsoldaten , RjF) , 
stoo d out . However , in term s of th e significance of th e Jewish organization s within 
th e Jewish public , it is clear tha t th e thrus t towar d Integratio n int o th e surroundin g 
society and its cultur e was far mor e powerfu l in thi s perio d tha n focusin g on Jewish 
identity . 

Brenner, Michael : The Renaissanc e of Jewish Cultur e in Weimar Germany . Ne w Haven , 
Londo n 1996. 
Aschbeim, Steve: Brother s and Strangers . The East Europea n Jew in German y and German -
Jewish Consciousness , 1800-1923. Madiso n 1982. -  Maurer, Trude : Ostjuden in Deutsch -
land 1918-1933. Hambur g 1986. -  Weiss, Yfaat: Deutsch e und polnisch e Juden vor dem 
Holocaust.  Jüdisch e Identitä t zwischen Staatsbürgerschaf t und Ethnizitä t 1933-1940. 
Münche n 2000. 
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The First Czechoslovak Republic 

Th e paralle l perio d in th e histor y of Czec h Jewry is tha t of th e Firs t Republic , which 
existed from Octobe r 1918 to Septembe r 1938. In compariso n with Germa n Jewry, 
historica l researc h on th e Jews in th e Czec h Land s in thi s era has been less fruitful. 16 

Man y feature s of Czec h Jewry in thi s perio d bear a remarkabl e similarit y to thos e 
of Germa n Jewry, thoug h ther e are also a numbe r of basic differences , which affect-
ed its subsequen t development . Th e similar, parallel , or analogou s feature s are appar -
ent in several spheres : th e trend s of acculturatio n and integration , which were quit e 
intensiv e at thi s tim e and produce d unprecedente d achievements ; th e social and class 
structures ; th e professiona l diversity; th e demographi c thrus t towar d urbanization ; 
th e declinin g birthrate ; th e proportio n of Jews who abandone d Judaism , and also th e 
scale of intermarriage , which was above 40 percen t in bot h countries ; and th e rela-
tive share of th e Jews in th e tota l populatio n -  abou t on e percen t in th e last censu s 
of 1930. AU these feature s show marke d similaritie s between th e Jewish communi -
ties in th e two countries . 

Similaritie s also existed in interna l Jewish life, notabl y in structura l Organizatio n 
and in ideologica l cleavages between th e Assimilationist s and th e Zionists , thoug h 
th e ratio was slightly different . In th e religious spher e ther e was a certai n organiza -
tiona l difference : as in Austria, relation s between Refor m and Orthodox y did no t 
lead to an intercommuna l rift as it occurre d in Germany . Th e efforts to establish a 
centra l umbrell a Organizatio n were tellingly similar to th e foundin g of th e Nationa l 
Representatio n in German y in Januar y 1932, a year before th e Nazis ' assumptio n of 
power . In th e Czec h Lands , th e Nationa l Organizatio n of Jewish Communitie s cam e 
int o being and was accorde d legal statu s in April 1937, abou t a year and a half before 
th e fall of th e Firs t Czechoslova k Republi c and th e rise of th e conservativ e national -
ist regime of th e Secon d Republic , with its acut e Antisemiti c orientation . 

Towar d th e end of thi s period , and durin g th e Secon d Republic , various program s 
relatin g to interna l Jewish life emerged which drew thei r inspiratio n explicitly from 
th e contemporaneou s example of Germa n Jewry.17 Finally , we find amon g Czec h 
Jews, too , trend s towar d th e renewa l of th e Jewish cultura l and religious identity , 
inspire d by th e encounte r with the Jews of Easter n Europ e and thei r culture . 

I will cite a few example s in thi s respect : th e wide reverberation s generate d by th e 
famou s Speeche s "Rede n über das Judentum " which Marti n Buber delivered in 
Pragu e abou t Judaism ; Fran z Kafka's diary entrie s abou t his conversation s with th e 
actor s of th e Yiddish theate r of Lvov/Lemberg , who visited Prague ; th e enthusiasti c 
report s in th e Jewish press abou t th e Pragu e Performance s by th e Hebre w Theate r 
Compan y Habima h from Moscow ; and th e literar y works and illuminatin g studie s 
by Georg/Jiř í Langer abou t the cultura l tradition s of Easter n Europea n Jewry and 
abou t Jewish mysticism . Althoug h Lange r was no t alon e in addressin g these sub-

For literatuř e see: Bibliographie zur Geschicht e der Juden in den böhmische n Länder n bzw. 
in Tschechie n im 19. und 20. Jahrhundert , compile d by Rober t Luft,  Collegium Carolinum , 
München , cf. http://www.collegium-carolinum.de/doku/lit/juedg/bibl-jud-per.ht m (28.10. 
2005). 
This will be discussed in the next section . 

http://www.collegium-carolinum.de/doku/lit/juedg/bibl-jud-per.htm
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jects, his "reawakening " to ultra-Orthodo x Judais m accordin g to Easter n Europea n 
traditio n certainl y mad e him an unusua l figuře in Prague . 

However , ther e were also a numbe r of significant differences . Unlik e th e Situatio n 
in Germany , where integratio n was int o on e society and cultur e -  th e Germa n - th e 
Jews in th e Czec h Land s were oriente d towar d different and rival trend s of inte -
gration and acculturation : German , Czech , and - accordin g to th e declaratio n on 
nationa l identit y -  Jewish as well. In th e 1930 census , 46 percen t of th e member s of 
th e Jewish religious communitie s in Bohemi a declare d themselve s to be of Czec h 
nationality , 34 percen t declare d Germa n nationality , and 20 percen t Jewish national -
ity; wherea s in Moravi a onl y 18 percen t describe d themselve s as being of Czec h 
nationality , 30 percen t said the y were of Germa n nationality , and 52 percen t cited 
Jewish nationality . 

Overall , of 117551 Jews of th e Czec h Land s at th e time , 37 percen t declare d 
Czec h nationality , 32 percen t Jewish nationality , and 31 percen t Germa n nationality . 
Th e dechn e in identificatio n with Germa n nationalis m continue d unti l th e end of th e 
perio d of th e Firs t Republic , while identificatio n with Czec h and Jewish nationalis m 
increased . We have n o accurat e statistic s to enabl e a compariso n with th e 1930 cen -
sus.18 

On e way to illustrat e thi s multicultura l integratio n is by notin g th e name s of 
Jewish writers from Pragu e in thi s period : Fran z Werfel, Fran z Kafka and th e poe t 
Ott o Pick -  all of whom wrot e in German ; th e playwright Františe k Langer , the n 
know n throughou t Europe ; Jiři Orten , a youn g poe t who wrote in Czec h and was 
know n as th e "Czec h Rilke; " and Vojtěch Rakou s and Kare l Poláček , who recorde d 
th e Jewish way of life in Czech . Amon g th e Zionis t writers who wrote in German , 
Ma x Brod mus t be mentioned , while thos e who wrote in Czec h include d Avigdor 
Daga n - no w a residen t of Jerusalem , he publishe s in Czec h unde r his origina l name , 
Viktor Fischel . And ther e were also thos e who wrote in bot h languages as well as in 
Hebrew , such as Georg/Jiř i Langer , who was alread y mentioned . 

It is only natura l tha t within thi s multicultura l realit y -  or perhap s better , trian -
gulär cultura l symbiosis -  th e Jews were amon g th e mos t importan t translators . 
The y mediate d between th e two principá l cultures , th e Germa n and th e Czech , in 
bot h directions . On e need s onl y to mentio n th e two mos t outstandin g linguists, 
Otaka r Fische r an d Pavel Eisner . No r is it by chanc e tha t in th e famou s correspond -
ence between Kafka and his Czec h translator , Milen á Jesenská , he wrot e in Germa n 
and she in Czech . 

Thi s national , cultural , and linguistic dilemm a was also widely reflected in edu -
cation . Nearl y all th e German-languag e Jewish school s gradually closed and few 
Czech-Jewis h educationa l institution s were opene d in thei r place . Th e majorit y of 
th e Jewish student s in th e Firs t Republi c attende d institution s of th e Czec h educa -
tion systém, at all levels. 

Th e national-cultura l tangle also generate d social and politica l confrontations , 
which were felt mos t acutel y by th e Jewish intellectuals . Thi s had a considerabl e 

Friedmann, František : Einige Zahle n über die tschechoslovakische n Juden : Ein Beitrag zur 
Soziologie der Judenheit . Prag 1933. 
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impac t on th e emergenc e of th e different forms of Antisemitis m in th e Firs t and 
Secon d Republics , as well as on th e characte r of th e Zionis t movement . 

Thi s particula r aspect is th e subject of several importan t ne w studie s by youn g 
America n and Israel i scholar s who explored th e origins of th e Jewish students ' 
organization s in Pragu e towar d th e end of th e Habsbur g Empir e and in th e early 
stage of th e Firs t Republic. 19 Th e Jewish student s were originally member s of th e 
association s and cultura l institution s of th e Germa n liberal students , but were 
expelled from the m as th e organization s becam e increasingl y nationalist , racist , and 
Antisemitic . Attempt s by Jews to join Czec h studen t association s met hostil e refusal, 
owed to thei r actua l or alleged attachmen t to th e Germa n language and culture . In 
this statě of affairs th e Jewish student s established - almos t concurren t with th e 
appearanc e of th e Zionis t movemen t -  Jewish nationa l association s and cultura l 
institution s tha t bore a distinctiv e Zionis t orientation . 

A groundbreakin g contributio n by Dimitr y Shumsk y point s ou t th e limitation s of 
th e above-mentione d researc h based on ethnocentri c methodolog y in dealin g with 
th e social, cultural , and politica l histor y of th e Jews in Bohemi a (e. g. viewing its 
essence as lying in conflictin g tendencie s of assimilatio n int o th e Czec h or Germa n 
nation) . H e adduce s instea d th e socio-cultura l concep t of a bilingual and multicul -
tura l "Czech-Germa n Jewry." Thoug h Shumsk y focuses in particula r on th e first 
generatio n of Zionists , he also demonstrate s tha t th e bilingual and multicultura l ori -
entatio n was characteristi c of th e broa d Jewish public in th e Czec h Land s between 
th e fin de siěcle and th e end of th e Firs t Republic. 20 

It is here , I believe, tha t th e explanatio n lies for th e predominantl y intellectua l 
characte r of the Zionis t movemen t in th e Czec h Lands . I will mentio n onl y th e best-
known figures of th e Zionis t leadershi p in Czechoslovakia : Hug o Bergmann , on e of 
th e founder s of th e Hebre w Universit y of Jerusale m and its first rector ; Rober t 
Weltsch, th e Pragu e Journalis t and edito r of th e Zionis t "Jüdisch e Rundschau " in 
Berlin ; his nephew , th e philosophe r Felix Weltsch, who was th e edito r of th e Prague -
based Zionis t Journal , "Selbstwehr"; and th e Moravian-bor n Jewish linguist and 
publisher , Mosh e Morit z Spitzer , who edite d th e "Schocken-Bücherei" , a series of 
Jewish book s tha t appeare d unde r th e imprin t of th e Schocke n Publishin g Hous e in 
German y up to th e end of 1938. Henc e also, th e ties and the reciproca l influenc e 
between th e Jews of th e Czec h Land s and German y in th e realm of Jewish cultur e 
were discernible . 

Th e nationa l confrontation s were fertile groun d for th e emergenc e of th e moder n 
form of Antisemitis m within th e intelligentsia . Antisemitis m the n spread throug h 

Cohen, Gar y B.: Jews in Germa n Society: Prague 1860-1914. In : Centra l Europea n Histor y 
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Princeto n 1981. -  Kieval, Hillel J.: The Makin g of Czech Jewry. Ne w York 1988. -
Rachamimov,  Alon: Between Czech s and Germans : Jews in Studen t Associations, Prague , 
1876-1914. M. A. Thesis, Hebre w Universit y of Jerusalem 1992 (Hebrew) . -  Spector, Scott : 
Prague Territories : Nationa l Conflic t and Cultura l Innovatio n in Fran z Kafka's Fin de 
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th e Germa n and Czec h publics , drawin g its inspiratio n and politica l suppor t from 
th e nationa l tensions . Accordin g to a myt h tha t has taken roo t in th e historica l mem -
ory and in th e public consciousnes s everywhere -  Jewish and non-Jewis h alike -  th e 
toleran t Czec h natio n was sympatheti c to th e Jews and even showed philosemiti c 
tendencies . Th e Czec h natio n is frequentl y depicte d as an island of light in th e 
dar k sea of anti-Jewis h hostilit y durin g th e interwa r period . Tha t is th e pictur e as 
construe d by memor y and historica l image. Historica l research , though , paint s a 
radicall y different picture . 

Moder n Antisemitis m in Bohemi a and Moravi a too k shape in th e fading perio d of 
th e Habsbur g monarchy , as on e of th e by-product s of th e nationa l conflict s between 
th e Czech s and th e Germans . Amon g its dramati c manifestation s in th e latte r stages 
of th e Empir e were th e anti-Jewis h riot s and th e controversie s surroundin g th e 
Poln á blood libel of 1898. O n tha t occasion , th e Czec h philosophe r and futur e pres-
iden t Tomá š G . Masary k confronte d th e militan t majorit y of th e Czec h nationa l 
movemen t and cam e to th e defense of bot h th e Jewish defendan t and Judaism . Th e 
birth of th e Czec h Republi c was accompanie d by riot s as well as by several anti -
Jewish pogroms , of which th e mos t widely know n occurre d in th e Moravia n city of 
Holešov . At th e same time , Jewish veteran s of th e Firs t World War organize d in-
dependen t Jewish self-defense . Th e first two presidents , Tomá š G . Masary k and 
Edvar d Beneš, tried to cop e with th e Antisemitism , seeking to demonstrat e th e 
youn g statě' s ability, notwithstandin g its serious minorit y problems , to maintai n a 
regime of religious and nationa l toleranc e and thereb y strengthe n its politica l Stand -
ing amon g th e nation s of th e West. 

Tha t thi s was a highly fragile tren d is apparen t from th e affair of th e Jewish histo -
rian Samue l Steinherz . Hi s electio n as recto r of th e Germa n Universit y of Pragu e in 
1922 touche d off Antisemiti c riot s by students , in th e wake of which th e Czec h 
Ministe r of Educatio n was compelle d to accep t Steinherz' s resignatio n "for reason s 
of health. " Steinher z went on to devote muc h of his researc h to Jewish histor y and 
from 1927 on he edite d th e series of famou s historica l yearbook s of th e Czech -
Jewish Historica l Society , "Jahrbüche r der Gesellschaf t für Geschicht e der Jude n in 
der Tschechoslowakische n Republik" . 

Nevertheless , in th e final analysis th e perio d of th e Firs t Czec h Republi c overall 
was marke d by th e successful effort of th e centra l governmen t in Prague , led by th e 
first two presidents , to ensur e th e equalit y of th e Jews and thei r free politica l and 
social activity. Th e regime resolutel y fought manifestation s of Antisemitis m by th e 
large Germa n minorit y and by th e fascist nationalis t minorit y within th e liberal 
Czec h majority , in what was by the n th e last democrac y in Centra l Europe , unti l its 
fall in th e wake of th e Munic h agreement . Thi s perio d saw a rising tide of racist 
Antisemitis m amon g th e approximatel y thre e million German s in th e Czec h Lands , 
unde r th e influenc e of th e surging Nazis m in neighborin g Germany . I t was mani -
fested primaril y in th e form of th e anti-Jewis h boycot t in th e Sudetenland  and th e 
migratio n of Jews int o th e interio r of Czechoslovakia , even before th e territorie s 
were hande d to Germany . A wave of nationalis t Antisemitis m course d throug h th e 
Czec h populatio n alread y in th e wake of th e annexatio n of Austria, and mor e acute -
ly following th e nationa l disaster of Munich . Thi s wave continue d to gathe r momen -
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tu m throughou t th e brief perio d of th e Secon d Czec h Republi c and its repercussion s 
were feit in th e perio d of th e Naz i occupatio n as well. 

With regard to thi s perio d in Czechoslovakia , it is also importan t to not ě a strik-
ing differenc e to th e Situatio n in Germany , stemmin g from th e chronologica l asym-
metr y of th e two period s unde r discussion . After 1933, Czechoslovakia , and espe-
cially th e capital , Prague , becam e a base for anti-Naz i activity an d a haven for polit -
ical émigrés from Germany , amon g the m man y Jewish intellectuals . Politica l exiles 
from Austria also arrived in Czechoslovaki a after th e Anschluss of Marc h 1938, unti l 
th e catastroph e of Munich . Th e Jews of Czechoslovaki a themselve s viewed th e polit -
ical development s following th e annexatio n of Austria as a Damoclea n sword hang -
ing over them . A few spoke of "the writin g on th e wall" an d read th e writin g care -
fully, understandin g tha t they, too , were potentia l refugees in thei r own country . 

The Jews in Nazi  Germany and the Second Czecho-Slovak Republic 

Germany from 1933 to 1938 

About th e first six years of th e Naz i regime , durin g which Germa n Jewry becam e 
th e first Jewish communit y in Europ e to experienc e th e signs of th e loomin g end , we 
have numerou s publication s to rely on . Mos t of th e historica l literatuř e deals with 
th e Naz i policy of discriminatio n and persecution . Th e social aspect s and interna l 
Jewish life, includin g th e Jews' understandin g of thei r Situatio n and thei r activity in 
thi s period , have received less scholarl y attention . I will focus primaril y on thi s lat-
ter aspect and try to summariz e my researc h findings in thi s area. 21 

Th e first dramati c chang e was tha t th e Jewish issue becam e th e cente r of th e pub -
lic, political , and medi a nexus in German y and remaine d so unti l th e fall of th e Thir d 
Reich . Thi s developmen t actuall y had its origins in th e last years of th e Weimar 
Republi c an d left its imprin t on th e attitud e of th e Germa n society towar d th e Jews 
and on th e self-awarenes s of Germa n Jewry. 

Anothe r change , which impinge d on day-to-da y life, was th e establishmen t of a 
regime of unrelentin g anti-Jewis h terro r -  bureaucrati c and saturate d with uncon -
trolle d violence -  in statě policy as well as throug h "pressure from below." A thir d 
chang e occurre d in th e Jews' self-understandin g and th e pattern s of activity of th e 
Jewish society and its leadership . With th e Nazi' s rise to power , th e Jews of German y 
faced thre e alternatives : 

Th e first alternativ e was th e atomizatio n of th e Jewish society and th e paralysis 
of all its institution s and organization s unde r th e impac t of th e waves of anti -
Jewish terror . At th e individua l level, thi s alternativ e initiall y too k th e form of panic -
stricken mass flight, thoug h man y returne d soon in desperatio n and in quit e a num -
ber of extrem e cases Jews chose suicide as thei r way out . 

Kulka,  Ott o Do v (ed.) : Deutsche s Judentu m unte r dem Nationalsozialismus . Vol.l: Doku -
ment e zur Geschicht e der Reichsvertretun g der deutsche n Juden 1933-1939. Tübingen 
1997. -  Idem.  IJäckel,  Eberhar d (eds.) : Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichte n 
1933-1945. Düsseldor f 2004. 
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Th e secon d alternativ e was diametricall y oppose d to th e first. I t was th e tempta -
tio n to dra w th e supposedl y logical conclusion s from th e crisis and from th e failure 
of th e democrati c regime, also ascribed to th e failure of th e interna l democrati c prin -
ciples ín Jewish society. I n thi s view, all of Germa n Jewry shoul d be place d unde r a 
regime of authoritaria n Jewish leadershi p based on th e Führerprinzip. Thi s approac h 
was advocate d by German-Jewis h nationa l organizations , such as th e circle of Ma x 
Naumann , "Deutsch-National e Juden, " but also by thos e aroun d Han s Joachi m 
Schoep s an d his Organization , "De r Deutsch e Vortrupp. " 

In contrast , th e "Reichsvertretun g der deutsche n Juden, " whose all-encompassin g 
forum had been founde d alread y a year earlier, 22 chose a thir d alternative . I t opte d 
for th e continue d existence of th e democratic , pluralisti c traditio n of Jewish society 
from th e post-Emancipatio n period , togethe r with th e creatio n of a ne w generá l 
framewor k consistin g of a centra l Organizatio n based on voluntar y membershi p of 
each bod y and on free activity within th e Organization . At th e same time , th e con -
tinue d existence of all th e component s of th e "Reichsvertretung " was also marke d 
by an elemen t of change : in th e pre-193 3 perio d thei r place in th e life of th e Jews was 
marginal , wherea s after 1933 the y becam e centra l and assumed existentia l signifi-
cance . 

Thi s developmen t was no t self-evident . Th e Naz i regime did no t force th e con -
tinue d existence of th e politica l and religious group s and organizations , still less th e 
existence of thei r parliament-lik e centra l Organization . However , unde r th e racist 
ideology underlyin g th e proces s of th e totalitaria n Gleichschaltung, th e Jews were 
excluded a prior i from thi s process , which applied solely to th e member s of th e 
"Germa n natio n and race " (Volksgemeinschaft) . Th e paradoxica l result was th e exist-
enc e of a pluralisti c democrati c society within th e racist totalitaria n statě . Thus , th e 
Jews in German y gained a modicu m of autonom y in man y spheres , in contras t to th e 
surroundin g society. However , it was autonom y of th e ostracized , and in retrospect , 
freedo m of th e doomed . 

Th e final aspect of th e paradoxica l dualit y tha t I want to mentio n is th e essentia l 
similarit y and differenc e between th e government' s aims with respec t to th e "Jewish 
question " and th e activity of th e "Reichsvertretung. " Th e regime set itself two gen-
erál goals: First , to remov e th e Jews from politica l and social life as well as from th e 
public administratio n in German y and to isolate the m (wha t curren t Germa n histo -
riograph y refers to as Ausgrenzung). And second , to expel th e Jews from German y 
by exertin g pressure on the m to emigrate . 

In nearl y every spher e of life, th e Germa n Jews filled th e void tha t was generate d 
by th e governmenť s polic y of social segregation with Substantiv e conten t and frame-
works of activity. Althoug h mos t of these activities appeare d to be new, the y were 
actuall y a continuatio n and furthe r developmen t of existing organizations . Som e of 
th e associations , such as th e Jewish "Kulturbund " and th e "Reichsvertretung " itself, 
were create d as a direc t reactio n to th e new realit y of th e Thir d Reich ; yet even the y 
were shape d mainl y on th e base of moder n Jewish secular cultur e and th e existing 
organizationa l traditions . Thi s was also th e case with th e expansio n and renewa l of 
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th e Jewish educationa l systém, especially adul t education , which was heade d by 
Marti n Buber . 

Amid th e unremittin g pressure for th e expulsion of th e Jews from German y by 
mean s of emigration , th e "Reichsvertretung " develope d its own organizationa l tool s 
and mode s of Operation . I t sought emigratio n possibilities, finance d emigration , 
organize d professiona l trainin g and vocationa l retraining , and encourage d youn g 
peopl e to leave as preparatio n for thei r families to follow in thei r wake. At th e same 
time , th e "Reichsvertretung " also participate d in illegal immigratio n to Palestin ě -  an 
Operatio n know n as "Aliyah Bet" -  at th e end of th e 1930s and th e beginnin g of th e 
1940s. What th e regime viewed as "cleansin g German y of th e Jews" was perceived 
by th e "Reichsvertretung " as an escape from terro r and discrimination , and after-
ward, especially after th e pogrom s of th e Kristallnacht, rescue in th e sense of saving 
lives. Thi s paradoxica l continuit y did no t cease with th e Kristallnacht or even with 
th e establishmen t of th e successor Organizatio n to th e "Reichsvertretung " -  th e 
"Reichsvereinigun g der Jude n in Deutschland. " I t persisted in distinctiv e ways unti l 
th e liquidatio n of Germa n Jewry in 1943 and perhap s even beyond. 23 

The Second Czecho-Slovak Republic 

Th e Secon d Czecho-Slova k Republic , which existed from Octobe r 1938 unti l Marc h 
1939, displays, in my opinion , instructiv e and fascinatin g similaritie s -  if on e ma y 
speak thu s of such a tragic and crue l perio d -  to th e Situatio n in German y from 1933 
to 1939, as describe d in th e previou s chapter . However , as in th e case of th e Firs t 
Republic , ther e are also strikin g differences , which stem directl y from th e divergent 
reality. 24 

In thi s period , th e atmospher e of liberal opennes s tha t characterize d th e politica l 
regime and th e social climat e were transforme d almos t overnigh t int o a hostil e anti -
Jewish orientatio n and social mindset , as occurre d in German y after 1933. In th e 
pursui t of thi s policy, th e Jews were remove d from all sphere s of political , cultural , 
and economi c life. Socially, th e mos t active Antisemiti c elemen t was th e intellectua l 
elitě and th e professiona l organizations , such as th e federation s of lawyers and 
physicians , th e cultura l and sport s associations , and th e journalists , includin g th e 
preeminen t liberal humanist s from th e perio d of th e Firs t Republic . A policy of 
"Aryanization " was introduce d in th e economi c sphere , an d Czec h an d Germa n 
group s compete d with each othe r over who would seize mor e Jewish property . Th e 
Czec h and Germa n populatio n perpetrate d acts of violent anti-Jewis h terror , espe-
cially th e Germa n Hitlerjugend organization s and th e Czec h fascist yout h organiza -
tions . 
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The political background to this extreme change is of course the Munich agree-
ment and its ramifications. In its wake, tens of thousands of Jews fled or were 
expelled into the Czech interior lands from the Sudeten areas that were annexed to 
Germany. As such, they created the first stream and pressure of migration to the 
remaining Czechoslovakia with the intention to emigrate. This trend of emigration 
continued until it was banned for all the Jews of Germany and the annexed countries 
inOctober 1941. 

Ironically, despite the tragédy of the expelled Jews, Czech statesmen and many 
members of the Czech public leveled a wild collective accusation against the Jews, 
alleging that they were responsible for the disaster that befell the Czech nation. This 
absurd fiction centered on the argument that the Jews strengthened the German lin-
guistic and cultural segments, thus creating a basis for the claims of Nazi Germany 
to annex the territories in question, which were populated by some three million 
German Speakers. In fact, the number of Jews who declared German national affili-
ation constituted less than half of one percent of those three million. 

However, the paramount political factor that affected the attitude toward the Jews 
was the pressure exerted by Germany on the government of the new republic. 
Germany demanded the introduction of a systematic and comprehensive anti-Jewish 
policy as a condition for fulfilling its promise to guarantee the borders of the 
truncated republic, and in effect to guarantee its continued existence. In contrast, 
England and France, the Western partners to the agreement, brought heavy pressure 
to bear on the Czech government, especially in the financial sphere, to refrain from 
pursuing an Antisemitic policy. The crux of the issue was funding for the emigration 
of the Jewish refugees. Even the Soviet Union declared that the Czech government's 
avoidance of an Antisemitic policy would serve as a criterion by which to measure 
whether it was subordinate to the Third Reich or whether it preserved its political 
independence. 

Both the new political reality and the social dimension of the shift were summed 
up concisely in an illuminating report sent by the British ambassador in Prague to 
London on December 8, 1938: 

But it is over the Jewish question that German influence is being most actively pressed. It 
seems that, not content with exterminating the Jews in their own country, the Germans are 
determined to carry the campaign into that of their neighbour, realizing, no doubt, that Jewish 
influence is bound to be hostile to them and should therefore be eradicated wherever possible. 
The Czechs thus find themselves between two fires, being urged by the Germans to destroy 
the Jews, and by us to protéct them. I fear there is little doubt, which advice will be the more 
strongly heeded, nor in which direction the sentiments of the Czechs themselves are now turn-
ing. There are already a number of individual cases of persecution in the professions and by 
students at the university. Even the more decent-minded have the feeling of helplessness ín the 
matter [...]. 

It bears noting that there were also individuals, including some intellectuals, who 
spoke out publicly in defense of the Jews. Prominent among them were the writer 
and Journalist Milena Jesenská, Kafka's translator and beloved friend, whom we 

25 Documents on British Foreign Policy 1919-1939. Vol. III. London 1947, 407-414. 
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kno w primaril y from his "Briefe an Milena " of 1920-1922; 26 and Josef L. Hromád -
ka, Dea n of th e Comeniu s Facult y of Theolog y of th e Czec h Protestan t minority . 

These , then , were th e broa d politica l and social development s tha t parallele d thos e 
in German y from 1933 to 1938. As noted , however, ther e were also importan t dif-
ferences . Th e major differenc e lay in th e characte r and definition s of Antisemitism , 
especially in th e legislative sphere . In th e Czec h Land s th e official basis of Anti -
semitism was no t racist bu t national . In othe r words, for th e purpos e of th e anti -
Jewish laws and regulations , Jews were considere d thos e who did no t identif y them -
selves with th e Czec h natio n in 1930 but instea d defined themselve s as being of 
Jewish or Germa n nationality . 

Thi s distinctio n also had harsh consequence s for interna l Jewish life. Against th e 
backgroun d of intensiv e interna l organizin g and intensifie d autonomou s Jewish 
activity, parallelin g what we saw in German y after 1933, th e Organizatio n of Czec h 
Jews (Czecho-Jews , Česko-židovsk é hnutí ) demande d tha t a clear line of distinctio n 
be drawn between thei r member s and th e othe r Jews in th e country . Th e Organiza -
tion also supporte d discriminator y measure s against th e othe r Jews an d supporte d 
th e calls for thei r migratio n to countrie s whose nationalit y the y identifie d with, 
which in practic e mean t Naz i German y or Mandator y Palestině . 

Th e activity of th e Jewish communitie s and of th e new centra l Organization , which 
as mentione d was no t ratified by law unti l 1937, focused on organizin g emigratio n 
and vocationa l retraining , and mobilizin g economi c aid for th e growing number s of 
th e needy . However , Jewish educatio n was also reorganize d and cultura l institution s 
were created , and an effective politica l leadershi p was established in which th e statu s 
of th e Zionist s was greatly enhanced . Thi s was to have importan t implication s in th e 
perio d of direc t Naz i occupation . 

In th e spher e of interna l Jewish life, alread y towar d th e end of th e Firs t Republi c 
and mor e especially in th e perio d no w being discussed, we find a numbe r of devel-
opment s an d program s tha t were based explicitly on th e example of Germa n Jewry. 
Amon g the m I will not ě th e efforts to expan d Jewish educatio n and to establish a 
Czec h rabbinica l College and train teacher s for Jewish education , togethe r with th e 
intentio n to foun d a Societ y for Jewish Studies , initiat e a translatio n of th e Jewish 
Bible int o Czech , establish a centra l Jewish publishin g hous e like "Schocken-Verlag " 
in Germany , and more . These steps were undertake n with a sense of admiratio n for 
th e way in which th e paralle l institution s in German y struggled with th e harsh con -
dition s of life unde r th e Naz i regime in its first six years. 

In Februar y 1939, towar d th e end of th e Secon d Republic , expectation s and prepa -
ration s mounte d within th e Czec h governmen t and amon g th e public for what was 
terme d th e "Czech-Germa n dialogue on the subject of th e Jews." However , th e con -
quest of th e remainin g Czec h Land s in Marc h of tha t year rendere d tha t dialogue -
and th e direc t responsibilit y of th e Czec h politica l leadershi p and of th e Czec h soci-
ety for th e fate of th e Jews - irrelevant . 

Jesenska's collected essays from that period were recentl y published in Czech : Jesenská, 
Milena : Na d naše síly: Češi, Židé, Němc i 1937-1939 [Beyond Our Power: Czechs , Jews, 
German s 1937-1939]. Olomou c 1997. 
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"Greater Germany" 

German Jewry between "Kristallnacht" and mass extermination 

The period between the Kristallnacht pogroms and the beginning of the mass depor-
tations is marked by the growing radicalization of anti-Jewish policy in all spheres. 
The wave of terror, destruction, and mass arrests in November 1938 received legal 
sanction, and the bureaucratic terror was expanded, with the declared aim of bring-
ing about the final removal of the Jews from whatever share they still had in 
economic and social life in Germany. The brutal pressure to complete the "Aryani-
zation" process, and above all emigration, continued unabated. There were also mass 
deportations on a regional basis to the neighboring occupied countries - to Poland, 
in the East, in February 1940, and to France, in the West, in October of that year. 
The abolition and closure of most of German Jewry's institutions and organization-
al frameworks is well known. 

Less known is that the central Jewish Organization - the "ReichsVertretung" - was 
not abolished and that its internal structure and spheres of activity remained funda-
mentally unchanged. Immediately after the November pogroms, the "Reichsver-
tretung"continued its reorganization into a more centralized framework, a process 
which had begun following the abolishment of the communities' legal status in 
March 1938. Internally, this process concluded with the establishment of the 
"Reichsvereinigung," as a kind of comprehensive national community, in February 
1939; its legal status was enshrined in Reich law in July of the same year. 

The "Reichsvereinigung" continued its intensive activity to promote legal and ille-
gal emigration, which now became a matter of sheer life-saving. The efforts to liber-
ate Jewish prisoners from concentration camps and help them out of Germany were 
also part of this activity. The education systém was expanded and vocational retrain-
ing and adult education went on as before. Relief work - now critical due to the 
impoverishment of German Jewry - was stepped up. The activity of the "Kultur-
bund" also persisted in this period, within a more officially dependent and central-
ist structure. Nor did political activity entirely cease in 1938: it assumed a more dra-
matic character through the protest by the leadership and demonstrative actions 
against the first mass deportations, in 1940. That protest cost the lives of several of 
the "Reichsvereinigung's" representatives. 

For the most part, this activity also continued after the critical date of October 
1941. Indeed, it can be said that in this period the Jews' materiál and spirituál exist-
ence as individuals would have been impossible without close ties to the "Reichs-
vereinigung" and its branches in the former communities. 

A characteristic reaction by the German population to the fate of the Jews and to 
their continued existence among them was its amazement, in the wake of the decree 
that all Jews must wear a yellow Star of David, that so many Jews still lived in 
Germany, including Christians of Jewish origin (according to the race laws). The lat-
ter now attended Protestant and Catholic churches in Germany, wearing the mark 
of opprobrium.27 

Cf. Kulka, Otto Dov: "Public Opinion" in National Socialist Germany and the "Jewish 
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Czech Jewry between 1939-1941 

Fro m Marc h 1939 to Octobe r 1941 th e Jews of Czechoslovaki a were subjects of 
Greate r German y (Großdeutsche s Reich) , thoug h still within thei r own organiza -
tiona l framework . Th e major chang e was th e transformatio n of th e Pragu e commu -
nit y int o an umbrell a Organizatio n of th e Jews in th e "Protectorat e of Bohemi a and 
Moravia. " Th e mos t dramati c implicatio n of this developmen t was a chang e in th e 
Jews' legal status , which was adjusted to rende r it almos t th e same as th e legal statu s 
of the Jews in Germany . Thei r statu s was n o longer a questio n of nationa l identit y 
but was based on a unifor m definitio n of Jews unde r th e race laws. Th e semi-
autonomou s Czec h authoritie s also treate d th e Jews in thi s spirit , and - what was th e 
hardes t for th e Czec h Jews to accep t -  so did th e great majorit y of th e Czec h pub -
lic. 

Mor e tha n in th e past , th e Pragu e communit y no w heade d th e Czec h Jews' activ-
ities. Althoug h it was intensifie d and expande d alon g lineš similar to thos e of 
Germa n Jewry, it remaine d different in character . Th e official decree s were writte n 
in Germa n and Czech , and th e onl y semi-officia l Jewish newspape r was also pub -
lished in two paralle l editions , in Germa n as "Jüdische s Nachrichtenblatt " and in 
Czec h as "Židovské Listy". 

Th e events of Novembe r 1938 in German y did no t brin g abou t a sharp shift in th e 
histor y of Czec h Jewry, with th e exceptio n of th e Sudete n regions , which were 
annexe d to German y in th e wake of th e Munic h agreements . However , Octobe r 
1941 was as fateful for th e Czec h Jews as it was for th e Jews in Germany . 

Deportations and Annihilation 
German Jewry 

Germa n Jewry between Octobe r 1941 and Jun e 1943 was characterize d by th e dua l 
proces s of continue d activitie s by th e "Reichsvereinigung " paralle l to deportation s 
and annihilation . Th e systémati c mass deportation s to Polan d and to th e occupie d 
areas of th e Soviet Unio n beginnin g in Octobe r 1941, which often ende d with th e 
immediat e executio n of th e deportees , went on alongside th e continue d activity of 
th e Jewish leadershi p to ensur e th e materiá l and spirituá l existence of th e Jews in 
German y itself. A special chapte r in th e histor y of thi s perio d were th e deportation s 
from German y to th e Theresienstad t Ghetto , from where mos t of th e deportee s 
were sent later to th e annihilatio n camps . Ther e were n o ghetto s in German y itself, 
but th e remainin g Jews were concentrate d in th e so-calle d Judenhäuser. Th e still 
existing self-directe d activitie s were mainl y in th e fields of welfare for th e aged, 
who by the n were th e majorit y of th e Jewish population , as well as educatio n and 
culture . Th e first activity to be officially terminate d was tha t of th e "Kulturbund" , in 

Question" . In : Zion . Quarterl y for Research in Jewish Histor y 40 (1975) 186-290 (Hebre w 
with English summary) . About the Germa n reaction s to the "Yellow Star" 224-247. -
Idem/Jäckel:  Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten , chapte r XI (cf. fn. 21). -
Idem: The Churche s in the Third Reich and the "Jewish Question " in the Light of Secret 
Naz i Report s on Germa n "Public Opinion. " In : Bibliothěqu e de la Revue d'Histoir e 
Ecclésiastique . Miscellane a historia e ecclésiasticae IX. Bruxelles 1984, 490-505. 
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Septembe r 1941. Jewish educatio n continue d amid th e mass deportation s up to its 
official abolitio n in July 1942. 

Weifare activity also went on , unti l th e official dissolutio n of th e "Reichs -
vereinigung " and th e proclamatio n of German y as "Fre e of Jews" in Jun e 1943. Unti l 
th e end of th e war, th e so-calle d "Rest-Reichsvereinigung " looke d after several thou -
sand Jews living in mixed marriage s and th e so-calle d Mischlinge . 

The deportations from the Czech Lands and the Role of the Theresienstadt Ghetto 

Th e perio d of 1941-1943 in th e histor y of Czec h Jewry bears a marke d similarit y to 
th e processe s of continuit y and liquidatio n in Germany , thoug h ther e is also an 
importan t differenc e in th e politica l sphere . Th e Jewish leadership , and above all th e 
Zionis t leaders , confronte d with th e fear generate d by th e first mass deportation s "to 
th e East, " because of th e unknow n fate of th e deportee s and th e rumor s abou t inhu -
ma n living condition s and even of mass executions , tried to find a way to cop e with 
th e Situation . The y kne w tha t it was impossible to stop th e deportation s as such an d 
were appreciativ e of th e deman d by th e Czec h autonomou s authoritie s to concen -
trat e th e Protectorat e Jews at a single location : Jewish leader s hope d tha t in thi s way 
th e majorit y would survive th e war in thei r native land. Thu s th e initiativ e was 
engendere d which in on e of its alternative s would becom e Theresienstad t Ghetto . 

Bot h th e S.D . and th e Gestapo, heade d by Reinhar d Heydrich , decide d on a sim-
ilar initiative , thoug h of cours e with completel y different intentions . Thei r goal was 
to depor t to Theresienstadt , for "humanitaria n reasons, " certai n group s whose fate 
was being watche d by world publi c opinio n with concern , notabl y th e elderly Jews 
of German y and certai n privileged groups , such as disabled veteran s of World War I 
and well-know n public figures. Subsequently , Theresienstad t Ghetto , as well as a 
special cam p for Theresienstad t Jews at Auschwitz-Birkenau , was used to disguise 
th e "Fina l Solution. " Th e ghett o was presente d to representative s of th e Inter -
nationa l Red Cros s as a haven of Jewish autonom y unde r th e auspice s of th e Führer. 

However , th e Germa n authorities ' tru e intentio n was to use Theresienstad t as a 
transi t ghett o for deportee s from th e Czec h Lands , Germany , Austria, and even 
Holland ; from ther e the y would be transporte d systematicall y to th e exterminatio n 
camps , mainl y Auschwitz . Even thoug h Theresienstad t Ghett o was no t completel y 
liquidated , and on Ma y 3,1945, was placed unde r th e protectio n of th e Internationa l 
Red Cross , onl y a handfu l of deportee s remaine d there . Amon g the m was Rabb i Leo 
Baeck, the leadershi p figuře who symbolizes Germa n Jewry durin g th e Naz i peri -
od. 2 8 

Fro m the man y publication s on Theresienstadt , I here mentio n only the basic study by 
Adler, Han s G. : Theresienstad t 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft . Ge -
schichte , Soziologie, Psychologie . Tübingen 1960, which does not includ e informatio n 
about the Jewish initiative for the establishmen t of the Ghetto . This informatio n appear s in 
a Hebre w book of testimonie s by the survivors of Theresienstadt : Reznicenko,  Yehuda 
(ed.) : Theresienstadt . Tel Aviv 1948 (Hebrew).  -  Fo r additiona l informatio n from unpub -
lished archival sources I than k Silvia Nol l who was doing a research on the Jewish Com -
munit y of Prague in the years 1939-1942 at the Hebre w Universit y of Jerusalem . -  On the 
short-live d so-called "Family Camp " of the Jews from Theresienstad t in Auschwitz cf. 
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Epilogue 

Th e physica l end of Germa n Jewry is quit e similar to th e end of Czec h Jewry, 
althoug h probabl y far mor e Jews in German y survived by findin g sanctuar y with th e 
undergroun d tha n in th e Czec h Land s -  in contras t to th e fate of th e historica l rem -
nant s of th e materiá l cultur e in th e two countries . Because th e largest par t of th e 
Czec h Land s was occupie d by German y onl y in Marc h 1939, four month s after 
Kristallnacht, mos t of th e synagogues were left intact . I t was onl y in th e Sudete n 
areas, annexe d to German y in Octobe r 1938, tha t synagogues were burned . Th e 
sacred objects and othe r assets of th e communities , includin g archives and libraries, 
survived in th e abandone d synagogues and communit y centers . Durin g 1942 th e 
Jewish leadershi p in Pragu e propose d a ne w rescue initiative , which was pu t to th e 
Naz i government . Thei r intentio n was to collec t and preserve th e rituá l item s in 
orde r to savé them , and at th e same tim e to rescue th e large Jewish staff before 
deportatio n and engage the m in collecting , registering, and cataloguing . Th e Germa n 
administratio n accepte d th e proposa l for its own purposes , in a manne r tha t in par t 
echoe s th e acceptanc e of th e pian to establish Theresienstad t Ghetto . The y viewed 
th e projec t as th e basis for th e creatio n of a museu m tha t would be used for exhibi-
tion s and propagand a abou t th e "extinc t Jewish race. " 

Indeed , th e idea to establish a Jewish Museu m in Pragu e was realized after th e war, 
unde r different politica l circumstances . By then , however, Czec h Jewry had been 
almos t completel y wiped out , thoug h th e heritag e of its magnificen t cultur e survived 
in thi s way. 

Ther e is muc h tha t is similar, parallel , and analogou s in the histor y of these two 
Jewish communitie s bot h before th e rise of Nazis m and unde r its rule . At th e same 
time , as we saw, ther e were substantia l dissimilarities , stemmin g primaril y from th e 
different historical , political , social, and cultura l backgroun d of th e two countries . In 
regard to bot h th e fate of th e Jewish historica l heritag e in th e two countrie s and th e 
impac t of th e Jewish historica l consciousnes s in th e postwar era, th e dissimilaritie s 
were greater tha n th e similarities . 

Th e small numbe r of Jews who emigrate d from th e Czec h Land s between 1938 
and 1941 coul d mak e onl y limite d efforts to go on cultivatin g th e Jewish-Czec h 
historica l consciousnes s and th e traditio n of historica l researc h tha t was abruptl y 
cut off.30 Since th e reestablishmen t of democrac y in 1989, a renaissanc e of Jewish 

Kulka,  Ott o Dov: Ghett o in an Annihilatio n Camp . Jewish Social Histor y in the Holocaus t 
Perio d an its Ultimat e Limits. In : Gutmann, Israel (ed.) : The Naz i Concentratio n Camps , 
Jerusalem 1980, 315-330. -  The most recen t research works have been published in the 
Theresienstädte r Studien und Dokumente/Terezínsk é studie a dokumenty , a yearbook pu-
blished by the Institu t Theresienstädte r Initiative/Institu t Terezínská iniciativa since 1994. 
Detail s about the number , names , and destiny of the Czech Jews were published in: Kárný, 
Miroslav et al. (eds.) : Židovské oběti nacistickýc h deportac í z Cech a Moravy 1941-1945 
[Jews Victims of Naz i Deportation s from Bohemi a and Moravia 1941-1945]. 2 vols. Prah a 
1995. 
The only comprehensiv e publicatio n on the history and the cultura l heritage of the Czecho -
slovakians was prepare d by the Society for the Histor y of the Czechoslova k Jews: Dagan, 
Avigdor (ed.) : The Jews of Czechoslovakia . Historica l Studies and Surveys. 3 vols. Ne w 
York 1968-1984. The only periodica l dealing with the Life and Histor y of Czech Jews, 
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studie s and publication s is takin g place , reviving th e scholarl y tradition , which was 
terminate d in 1939. 

Th e Jews from Germany , in contrast , continue d to cultivat e th e historica l con -
sciousness and historica l researc h of thei r countr y of origin . Th e relatively large 
numbe r of Jews who succeede d in leaving th e countr y between 1933 and 1941 estab-
lished th e researc h and publicatio n center s of th e Leo Baeck Institut e in Jerusalem , 
London , and Ne w York. Moreover , since th e war th e stud y of th e histor y of Germa n 
Jewry has attracte d generation s of historians , bot h Jews and non-Jews . The y are 
fascinate d by th e distinctivenes s of thi s community , which was th e first in Europ e 
to páve ways int o th e moder n age, bu t tragically also th e first to face th e loomin g 
end and have to cop e with th e Naz i policy, which ultimatel y encompasse d all of 
Europea n Jewry.31 

Althoug h th e materiá l cultur e of Germa n Jewry was destroye d almos t complete -
ly, the y left behin d substantia l documentation , importan t part s of which have 
becom e available to researcher s onl y in th e past decades , after being discovered in 
forme r GD R and in Russia. Thi s materiá l is enablin g a reexaminatio n of th e final 
chapte r in th e thousanďyea r histor y of Germa n Jewry, and in its light also of key 
aspect s of th e tragic end to th e histor y of th e Jews in Europe . 

Judaic a Bohemia e is published since 1965, the eve of the "Prague spring" and above men-
tione d Theresienstädte r Studien und Dokumente . 
The most importan t publication s are the Leo Baeck Institut e Year Book, which has been 
published in Londo n since 1956; the fourth volume of the series on Germa n Jewish Histor y 
Meyer, Michae l (ed.) : Germa n Jewish Histor y in Moder n Times. Vol. 4. Renewal and 
Destruction : 1918-1945. Ne w York 1996; and the two volumes in the series Histor y of the 
Holocaust , published by Yad Vashem: Margaliot, Avraham/ Cochavi, Yehoyakim (eds.) : 
Histor y of the Holocaust . Germany . 2 vols., Jerusalem 1998 (Hebrew).  -  Fo r furthe r exten-
sive literatuře , see the bibliographie s in the Leo Baeck Institut e Year Book. 



Mirjam Triendl-Zadoff 

„LSCHONNOH HABBO! 
NACH DEM SCHÖNEN MARIENBAD..." 

ON THE AMBIVALENCE OF A MODERN SANCTUARY1 

Karlsbad ist ein noch größerer Schwindel als Lourdes und Lour-
des hat den Vorzug, daß man seines innersten Glaubens wegen 
hinfährt.2 Franz Kafka, 2.2.1914 

T see you don't know anything about Marienbad. You think 
Marienbad is just Marienbad? Marienbad is Berdichev, 
Marienbad is Warsaw, Marienbad is the Nalevkis.' 
Beltzi Kurlander from Marienbad to her husband, Shlomo 
Kurlander, on the Nalevkis in Warsaw. 

Sholem Aleichem, Marienbad, 1917 

Beera shel Mirjam, an "other Space" 

It's been twenty days that I am sitting on your land, drinking well-water and bathing in baths 
of manure. In this tit hayiaven I seek for the Holy Spirit that went away from me when I sunk 
in this tit hayiaven four years ago. Since then my spirit was tossed and I lost my vitality, my 
sleep was stolen from me and my veins refuse to rest, and the doctors would send me here to 
gain my fitness back and to renew my spirit in me. If I could reach to a complete healing, and 
the Shekhinah will come back to rest on me, this I cannot know, but for now I consider my 
pocket a sort of a sieve and I know that this is beera shel Mirjam [...]. 

I would like to thank Michael Brenner, Sander Gilman, Werner Lausecker, Stefan Haas and 
Noam Zadoff for helpful conversations and comments. - The words "next year in 
Marienbad," paraphrasing the blessing "next year in Jerusalem," conclude an article on 
Jewish life in Marienbad by the cantor of Eger/Cheb. In: Jüdische Bäder- und Kurorte-
zeitung 1 (1929)18,1-2. 
Kafka, Franz: Tagebücher. Kritische Ausgabe. Eds. Koch, Hans-Gerd/Müller, Michael/ 
Pasley, Malcolm. Frankfurt/M. 1990, 632. 
Sholem Aleichem: Marienbad. Transl. Aliza Shevrin. London 1982, 85. 
"Tit hayiaven" - the muddy pit - is mentioned in psalms, where it says: "He brought me 
up out of the muddy pit, out of the mire and the clay, he sat my feet on a rock and gave me 
firm footing and on my lips he put a new song, a song of praise to our god." Psalm 40, 2-3. 
"Beera shel mirjam," Mirjam's well, refers to the mystical well of the prophetess Mirjam 
that, according to the Aggadah, accompanied the people of Israel during the 40 years in the 
desert and saved them from death of thirst. After Mirjam had passed away the well disap-
peared in the Sea of Galilee and surfaced only from time to time. The Aggadah describes the 
well's water as enforced with healing and mystical powers. Tosefta, Masechet Zota, 
Liebermann edition, Perek 11, Halacha 1, 8. - BaMidbar Rabba, Vilna, Parascha 1, Dibur 
HaMatchil Davar Acher Wa'Jiedaber. - BaMidbar Rabba, Vilna, Parascha 18, Dibur 
HaMatchil 22, Yitbarach Shmo. - Talmud Babli, Shabbat, 35:1. - Talmud Yerushalmi, 
K'tuvot, Chapter 12, 35: 2. - Gordon, Judah Leib: Letters of Judah Leib Gordon from 

Bohemia 46 (1) 2005 87-101 
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Iťs been twenty-on e days tha t I have been sitting here, drinkin g well-water and bathin g in 
baths of manure . All those days were rainy and windy and I have suffered so man y sufferings 
from the ma'im hame'areri m tha t came into me to pinch my stomach , and when I went out 
of the bath a cold caught me once and I became ill; But now the skies have purified and the rain 
ceased, and also the well-waters started to have their beneficen t affect and now this place is like 
heaven to me and I hope tha t my health will be soon back with me. Anothe r ten days should 
I sit here and then I will go to the place the docto r will send me to empt y the rest of my pocket 
[...] / 

These two initia l phrase s originat e from successive letter s to friends by th e "maskil" 
and Hebre w writer Jalag, Juda h Leib Gordon . Unlik e a reader' s possible associatio n 
th e biblical term s tit hayiaven and ma'i m hame'areri m in Jalag's depictio n neithe r 
refer to a culti c rituá l no r to th e geographica l realm the y originat e from. Yet, in th e 
momen t th e perplexe d reader' s eyes fall on th e uppe r right par t of th e letter , he or 
she will understan d th e crypti c procedure s th e writer went through : Jalag's "Beera 
shel Mirjam " was no place eise but Marienbad/Mariánsk é Lázně , on e of th e thre e 
well-know n West Bohemia n resorts , where he spen t several summer s in th e 1880s 
and from where he wrote letter s describin g th e medica l application s of his eure , 
takin g spring waters and mu d bathes . 

Th e symbolic line th e depictio n draws between manti c ritual s of healin g and usage 
of water on th e on e han d and places of medica l innovation s on th e othe r ma y be sur-
prising, even when considerin g thei r ironi e scent and "maskilic" background . There -
fore it is th e intentio n of thi s articl e to shed light on th e place , which stimulate d 
Juda h Leib Gordo n to integrat e a capitalis t and secular moder n phenomeno n int o 
a familial relatio n with Jewish traditions . 

Fin-de-siěcl e Europ e regarde d th e yearly travel to a renowne d spa as an expres-
sion of th e moder n bourgeoi s experience . Th e antieipatio n or th e nostalgia toward s 
a fortheomin g or past journe y appeare d as integrate d part s of urba n everyday life as 
well as th e diseases and weaknesses which legitimize d such luxury. Th e image of th e 
places promise d rest from th e strain s of increasin g class struggles in th e metropoli s 
and moreove r opene d possibilities of transgressin g social borders . 

Th e seemingly margina l experienc e of thi s yearly travel was of special significance 
for Jews and Jewesses within th e logics of modernity . Extraordinar y number s of 
the m considere d a visit in these representativ e places as par t of thei r rite de passage 
int o Europea n bourgeoisie . Yet, regardin g th e fact tha t man y of th e Jewish visitors 
originate d from geographica l and cultura l backgrounds , which showed less attempt s 
in advancemen t th e monocausa l argumen t of bourgeoisatio n does no t sufficiently 
explain th e stron g appea l of these places. 

1858-1892. Ed. Weissberg, Yitshak Yaakov. Warszawa 1894. Vol. 2/3 , 53 (Hebrew).  -  My 
translation . I would like to than k Jonata n Meir for drawing my attentio n to this reference . 
"Ma'im hame'arerim,"  the water of condemnation , is mentione d in the Bible: This water 
was part of a rituá l in the temple tha t intende d to find out  if a woman was guilty of adul-
tery or not . Terrible stomac h aches after drinkin g the water of condemnatio n would proof 
her guilt. Number s 5,11-26. 
Gordon: Letter s of Judah Leib Gordon . Vol. 2/3 , 51-52 (cf. fn. 5). 
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Th e peculiarit y of th e moder n resor t consiste d in its aim to preserve a theatrica l 
public scener y of th e 18l Centur y within th e framewor k of th e politica l change s from 
imperia l to natio n states. What happene d on th e spa's stage, a periphera l experienc e 
limite d in space and time , therefor e appeare d as oddl y central : Like unde r th e mag-
nifying glass of a medica l laborator y politica l and social development s were reflect-
ed enlarged - and somewha t distorted . 

Unde r these circumstance s the places ' promis e of equalit y in fron t of th e Springs 
and on th e promenade s coul d no t be maintaine d for thos e who were regarde d as 
"prototypica l strangers." 8 In a realm which was mainl y based on representation , th e 
Jewish visitors' public appearanc e was pu t to a test of social completenes s and 
acceptanc e -  a test which implie d th e candidates ' failure from th e start . Within a 
Europ e of nation s th e often-praise d internationalit y on e encountere d on th e resorts ' 
promenade s did no t hide th e deficienc y of a "nation-less " minority , but pu t it on 
show by drawin g an early connectio n between corporea l and social devianc e and 
alienation . In thi s way th e realit y of th e "mask" of assimilation 9 seemed to becom e 
even mor e visible and Jews appeare d mor e tha n ever as Jews. 

Paradoxicall y th e candidates ' predicte d failure represente d partl y th e places ' 
attraction , as I will argue from a micro-historica l poin t of view. Focusin g on th e 
politica l tensio n and racia l stigmatization , which followed th e Jewish patient s to th e 
resort , it become s eviden t tha t within a very shor t perio d of tim e Europe-wid e code s 
were established to identif y places as eithe r "Jewish Spaces" 10 or anti-Semiti c 
fortresses. 11 While th e latte r were mainl y foun d in Germany , Austria or Poland , 
th e West Bohemia n spas Carlsbad/Karlov y Vary, Marienba d and Franzensbad / 
Františkov é Lázn ě were often depicte d as th e mos t Jewish resort s amon g the "Jewish 
Spaces" in Europe . Thei r specific locatio n in a multiethni c scener y on th e margin s of 
Easter n and Western Europ e enable d unusua l encounter s between a wide ränge of 
contemporar y Jewish group s of different economi c and religious backgrounds . 
Visiting patient s would have discovered a broa d Jewish infrastructur e of hoteis , 
restaurants , poorhouses , hospital s and synagogues, as well as cultura l and social 
events, which were dimensione d to provid e sufficient space for vivid urba n commu -
nities : "In Karlsbad gibts meh r rituell e Küche n [...] als in den größte n Weltstädten, " 
a contemporar y appraisa l on "das jüdische Karlsbad " claime d to know. 12 

Bauman,  Zygmunt : Modern e und Ambivalenz. Das End e der Eindeutigkeit . Frankfurt/M . 
1992, 111. 
"The value systém they borrowed not  only was never their s in its entirety , but always con-
tained element s inimica l to them . The Germa n always saw their adoptio n of it as merely a 
mask behind which glowered the unregenerat e Jew. Sádly, for the Germa n Jew the mask 
was the only reality." Gilman, Sander : Differenc e and Pathology : Stereotype s of Sexuality, 
Race and Madness . Ithac a 1985, 173 passim. 
Brenner, Michael : Zwischen Marienba d und Norderney . Der Kuror t als "Jewish Space. " In : 
Jüdische r Almanach des Leo Baeck Instituts : Orte und Räume . Frankfurt/M . 2001, 119-
139. 
Bajohr, Frank : "Unse r Hote l ist judenfrei. " Bäder-Antisemitismu s im 19. und 20. Jahr -
hundert . Frankfurt/M . 2003. 
Jüdisch e Bäder- und Kurortezeitun g 1 (1929) 11, 4. 
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Reflectin g th e ambivalenc e of th e moder n Jewish experienc e at large, these places 
tha t originally promise d approva l to assimilator y attempts , suddenl y enable d tem -
pora l shelter s -  identifie d with th e symbolic meanin g of a no t closer defined "Jewish 
space. " Shelters , accordin g to Miche l Foucault , are no t exceptiona l bu t necessar y 
manifestation s of moder n society. These "othe r spaces" or heterotopia n sites -  as he 
name d the m in contras t to utopia s -  constitut e 
[...] real places -  places tha t do exist and [...] which are somethin g like counter-sites , a kind of 
effectively enacte d utopi a in which the real sites, all the othe r real sites tha t can be found with-
in the culture , are simultaneousl y represented , contested , and inverted . 

Th e "Jewish space" of th e resor t apparentl y facilitate s what Foucaul t describe s as 
crisis heterotopia , as a privileged, sacred or forbidde n place , "reserved for individu -
als who are, in relatio n to society an d to th e huma n environmen t in which the y live, 
in a statě of crisis: adolescents , menstruatin g women , pregnan t women , th e elderly, 
etc " an d moreover , for thos e "whose behaviou r is devian t in relatio n to th e require d 
mea n or norm." 1 4 

Di d thi s tempora l Jewish heterotopi a moreove r embod y a sanctuar y -  sort of an 
actualize d "Beera shel Mirjam, " sacred space preserved within a secularizin g society, 
offering th e illusion of healin g an d purificatio n of social an d racia l stigmata ? O r was 
it all a produc t of retrospectiv e nostalgia and therefor e just smoke and mirrors ? O r 
did it even anticipat e a dazin g trap , as Aharo n Appelfeld in his novel "Badenheim " 
put s it to th e extreme , when th e shelterin g resor t for its Jewish visitors turn s int o a 
waitin g roo m for th e deportatio n to Poland? 1 5 

"Böhmen liegt am Meer"16 Traveling, on the Stage of Alienation 

When Josef K. in th e penultimat e chapte r of "The Trial " enter s th e cathedra l with a 
boo k in his hands , th e priest , upo n seeing him , asks abou t th e natur e of th e book : 
" 'Was hälts t du in der Hand ? Ist es ein Gebetbuch? ' 'Nein' , antwortet e K., 'es ist ein 
Album der städtische n Sehenswürdigkeiten.'" 17 

In an ironica l way thi s dialogue juxtapose s th e mundan e and th e sacred -  and sug-
gests tha t th e travel boo k ma y be th e remainin g sacred text 1 8 and travelin g th e re-
mainin g sacred movement . Th e secularize d world in Kafka's descriptio n appear s as if 
th e sacred is runnin g throug h it like a gold threa d throug h a fabric. In continuanc e to 
thi s image on e coul d read Walter Benjamin' s compariso n of trai n station s with cathe -
drals and trai n rides with mystica l journey s unde r th e supervision of pagan gods. 19 

Foucault, Michel : Of Othe r Spaces [1967]. Transl . Jay Miskowiec. In : http://foucault . 
info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.htm l (14.10.2005) . 

14 Ibid. 
15 Appelfeld, Aharon : Badenheim . Münche n 2001. 

Bachmann,  Ingeborg : Böhme n liegt am Meer [1964]. In : Idem : Sämtlich e Gedichte . Mün -
chen , Züric h 1998, 177. 

1 7 Kafka,  Franz : Der Proceß . Ed. Pasley, Malcolm . Frankfurt/M . 1990, 288. 
Zilcosky, John : Kafka's Travels. Exoticism , Colonialis m and the Traffic of Writing. Ne w 
York, Hampshir e 2003, 8. 
Benjamin,  Walter: Kriminalromane , auf Reisen. In : Idem: Gesammelt e Schriften . Vol. IV-1. 
Frankfurt/M . 1991, 381 passim. 
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Modern travel in its tendency to internalize aspects of pilgrimage uncovers the 
myth of secularization as a hermetic process and reflects its permeability. Remnants 
of the sacred constitute, following Foucault's theory of the heterotopia, spatial re-
lations in the "epoch of space," which had followed the 19' Century and its Obses-
sion with history: 
[...] contemporary space is perhaps still not entirely desanctified [...]. To be sure a certain the-
oretical desanctification of Space [...] has occurred, but we may still not have reached the point 
of a practical desanctification of space. And perhaps our life is still governed by a certain num-
ber of oppositions that remain inviolable, that our institutions and practices have not yet dared 
to break down. These are oppositions that we regard as simple givens: for example between 
private space and public space, between family space and social space, between cultural space 
and useful space, between the space of leisure and that of work. AU these are still nurtured by 
the hidden presence of the sacred. 

The first decades of the 20th Century were an era of unparalleled middle-class 
tourism, which offered a temporary eure for modernity's "Heimweh nach der 
Fremde."21 This formerly romantic concept becomes modern in the constant 
attempt of re-locating "Heimat" and is therefore deeply nostalgie. Since nostalgia 
depends on a return home for its eure, modernism is melancholie, because the mod-
ern subject cannot aeeept the fact that home is hopelessly unattainable.22 If modern 
man was ill or alienated from the world, he went to travel elsewhere - may it be the 
promised land - the first extra-European Baedeker guide was about the land of 
Israel - or the close-by famous resorts, Marienbad, Carlsbad or Franzensbad, 
which offered a most diverse variety of foreigners in the smallest place, and therefore 
a "Fremde in der Heimat".24 

As early centers of consumer and service culture the West Bohemian resorts 
advanced to meeting points for the seasonal migration of an international elite, 
which did not intend to earn but to spend money - to "empty one's pocket," as 
Judah Leib Gordon phrased it in the above quoted letters. The "paradisiacal' con-
struction"25 of those islands of hedonism promised an illusion of a carefree life as 
commodity for the ones who could afford it. A little bad conscience, which aecom-
panied the guest or patient in his wardrobe trunk, would lead to vivid charity and 
the foundation of poorhouses and hospitals for the so-called patients without means. 
Leisurely strolling in health-promising landscape gardens and an identical agenda for 
everyone and everyday would convey security and structure. For successful eure 
patients were strictly advised not to think about anything but their health during the 
stay. 

"Aus der tiefen Ereignislosigkeit von Franzensbad," Theodor Herzl wrote to his 
mother, "Ich lebe wie eine Pflanze oder ein kleines Kind, den ganzen Tag im Park, 

Foucault: Of Other Spaces (cf. fn. 14). 
Baedecker, Karl: Palestina und Syrien. Leipzig 1875. - Zilcosky: Kafka's Travels 7 (cf. fn. 8). 
Kaplan, Caren: Questions of Travel. Postmodern Discourses of Displacement. Durham/ 
NC 1996, 33 passim. - Zilcosky: Kafka's Travels 30 (cf. fn. 18). 

23 Ibid. 7. 
Ibid. 
Fuhs, Burkhard: Mondäne Orte einer vornehmen Gesellschaft. Kultur und Geschichte der 
Kurstädte 1700-1900. Hildesheim, Zürich, New York 1992, 460. 
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lungere herum, denke nichts u. erhole mich."26 The boredom he suffered during his 
unsuccessful heart eure made him comment the Situation laconically, yet with 
humor. "Heute gab es für die sieben Kurgäste eine Zerstreuung," he wrote to his 
wife Julie, "der Kursaal ist abgebrannt."27 Herzl, who died soon after his return 
from Franzensbad, seemed to express a characteristic attitude towards the eure, 
which consisted in sort of a double existence: vitality and joie de vivre on the sur-
face, hiding his suffering from a deadly disease. The resort through its ritualized life 
allowed sublimating personal fears of suffering and death.28 

The promise of equality in front of the Springs declared to integrate men and 
women of every social, national or religious background into an illusionary com-
munity of patients: " 'Wer früher kommt, trinkt früher' lautet der Grundsatz der 
Gleichberechtigung,"29 was the contemporary saying, which one may put into 
question. Social, psychological and political conflicts were faded out of a city in 
small formát; an arrangement of wildly eclectic palatial hoteis, a Habsburg idyll 
surrounded by untamed forests. 

In its artificiality and paradisiacal construetedness the resort seems to empty each 
winter like a stage after the last act, in order to be reoccupied in all kinds of practices 
in the Coming spring: And once again, day after day in the same rituals, people were 
promenading, eating, representing, bathing and taking the waters. Like in a theater a 
new scenery was being pulled up and played by other actors, or the same ones. The 
anachronism of a romantic-bourgeois idyll preserved a public scene of the Ancien 
Regime and Jean-Jacques Rousseau's criticism of the latter may be applied here as 
well: The more people spent time on public amusements, the more they would 
depend on the view of the other and would pass one another the characteristic 
actor's disease. According to Rousseau the public would become a realm of self-loss 
and a person could invent him- or herseif a place and identity as a stranger among 
strangers.30 

The spa town of late 19f and early 20( Century appears as theater that conceals 
social and ethnic differences behind poses and masks. "Der gemeinsame Charakter 
aller dieser Menschen-Erscheinungen ist, dass sie nicht ihre wirkliche Eigenart 
gaben, sondern etwas darstellen wollen, was sie nicht sind." described Max Nordau 
the resorts' promenades in his controversal book "Degeneration": 

So entstehen Köpfe, die auf Schultern sitzen, zu welchen sie nicht gehören, Trachten, deren 
Bestandtheile unzusammenhängend sind wie ein Traumcostüm, Farbengesellungen, die im 
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Marienbad 1866, 19-20. 
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Dunkeln vorgenommen scheinen. Man hat den Eindruck, auf einem Maskenfeste zu sein, auf 
dem jeder in einer Verkleidung und mit einem Charakterkopf erschienen ist. 

For Nordau, who frequently traveled to Carlsbad and praised it in poems and 
essays, the emphasis on the public appearance and the seeming freedom behind 
the mask appeared as nothing but an expression of cultural decline and, moreover, 
a fraud. 

"Frishe yidn" in Carlsbad, "700000 Galician Jews" in Marienbad. 

Since the turn of the Century the West Bohemian resorts were situated in the very 
center of the Czech-German nationality conflict. During the early years of the new 
Century a campaign against everything Czech had been carried out by German 
Nationais: As a result of this struggle, Czechs were vehemently expelled from 
schools, public positions, estate of houses and hoteis. The role of the Jewish com-
munities was the position of strangers who situated themselves outside the national 
conflict and questioned it with their presence. After World War I in an act of space 
occupation Carlsbad, Marienbad and Franzensbad were aggressively declared 
German cities. Paradoxically, this move was argued to maintain the places' interna-
tionality. Located in the heart of this conflict, the spa district embodied a realm 
seemingly devoid of politics, since during the summer any kind of political action 
was strictly prohibited.32 

In February 1923, the Zionist Organization's Central Office in London was tak-
ing into consideration to hold another Zionist Congress in Carlsbad. They had been 
quite enthusiastic about the city's support two years before at the 121 Zionist 
Congress. But shortly after the first contact with the town Council, the Congress 
Office was informed that supposedly the municipality had integrated the swastika 
into the municipal coat of arms. Naturally the town Council hurried to ensure the 
Congress Office that this was not the case and finally the Congress was held in 
Carlsbad.33 Ambivalences, like this incident illustrates, were part of the daily poli-
tics, when intensions collided between a most successful economy on the one hand 
and the ideological positions of the German majority on the other. Even the city 
press, which hardly addressed patients and visitors, handled political incidents only 
vaguely. Although Jewish guests would be safe from anti-Semitism during their 
stays, the local specialty of the West Bohemian spas was a vehement off-season anti-
Semitism, the so-called "winter anti-Semitism," which was aimed at the local Jewish 
community.34 

Yet, during the summer the image of the spa district was popularized as a neutral 
space. The West Bohemian resorts had hardly ever been affected by any war, since 
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t h e y use d t o declar e neutrali ty, 3 5 an d were ofte n depicte d as a real m t o un i t ě peoples . 
Referrin g t o th e historica l mystificatio n of resort s as ho l y place s of healin g an d 
des t inat io n of hopefu l pilgrimage , th e soil of th e spa was claime d sacrosanc t an d 
therefor e a shelte r wi th i n nat ion-bui ld in g E u r o p e , as th e "Jüdisch e Bäder - u n d 
Kuror t eze i tung , " a Supplemen t t o th e B r u n n "Jüdisch e Volkss t imme" , enthusiastic -
ally emphasize d in its first issue: 

Nich t will ich davon künden , dass in den westböhmische n Kurorte n jene Epoch e heran -
gebroche n ist, von der der Prophe t Jesajas weissagt, dass die Waffen zu Pflugschare n um -
geschmiede t werden , das heißt , dass der Antisemitismu s zur Gänz e erlosche n un d erstorbe n ist 
-  beileibe nicht ! [...] Allein der Kurgast , ma g er wer imme r sein, ist in jenen Bäder n heiligge-
sprochen . [...] Diese r Burgfrieden währen d der Kursaiso n ha t es bewirkt , dass Jude n aus allen 
Weltteilen nac h den westböhmische n Kurorte n gerne kommen . 

Despi t e th e paradoxica l fact tha t year after year th e "Verein z u r A b w e h r des 
Ant i semi t i smus " publ ishe d a list of explicitl y anti-Semiti c hotei s an d an ext raordinar y 
n u m b e r of anti-Semiti c pos tcard s was sen t f ro m th e spas t o all over th e wor ld , 3 7 th e 
West Bohemia n resort s were imagine d as Jewish place s b y Jews an d non-Jew s alike. 
I n t h e s u m m e r of 1922, Stefan Zwei g vehement l y refused a n invi tat io n t o t h e N o r t h 
Sea islan d Langeoo g wi th th e followin g - an d quit e ambivalen t -  w o r d s : 

Ic h lasse mich nich t pardonniere n un d 'dulden' , besonder s dor t wo ich bezahle . Lieber in ein 
Bad mit 700.000 galizischen Juden ! Da s hab e ich nich t nöti g -  da lieber nac h Marienba d [...] , 
falls ich nicht s Rechte s finde. 

As juxtaposi t io n t o th e nat ional iz in g G e r m a n resort s a lon g th e N o r t h Sea, Carlsbad , 
Mar ienba d an d Franzensba d becam e k n o w n as place s of encounte r for Jews fro m all 
over Eas ter n an d Wester n E u r o p e - an d even quit e a n u m b e r f ro m " E r e z Israel . " 

As C h a i m N a h m a n Bialik repor ts , h e just ha d t o step ou t of th e d o o ř of hi s hote l 
o r in t o a coffeehous e t o r u n in t o Jews, acquainte d o r no t , w i t h w h o m h e coul d over -
com e th e b o r e d o m of th e eure . D u r i n g on e of hi s stays in th e earl y 1930s h e h a p -
pily wri te s t o hi s wife Mani , tha t h e me t "a p o r fayne maskilish e u n zionist ish e 
y i d n " a m o n g th e guests an d visitors. H o w dea r thi s encoun te r was t o h im , h e 
expresses a few line s later : "A glik, vos got h o t mi r tsugeshik t a p o r frishe y i d n . " 4 1 

Suc h in tende d o r accidenta l encounte r s di d n o t on l y oeeu r be twee n intellectual s 
of differen t backgrounds , for exampl e betwee n Kar l Mar x an d He in r i c h G r ä t z dur -
in g th e s u m m e r of 1877 in Car lsbad, 4 2 b u t also b e y o n d socia l classes an d religiou s 
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backgrounds . Bourgeoi s Jews an d Jewesses, after expressin g a first displeasure , ofte n 
describe d thei r fascinatio n wi th th e presen t Eas ter n Jewish oligarchy . W h a t at first 
glanc e was experience d as an encounte r of foreignness , as memoi r s por t ray , was inte -
grate d in t o a family relat io n amon g all Jewish cultures . Withi n th e l imitednes s of th e 
stay an d th e smallnes s of th e place , it occurre d tha t a weal th y an d assimilate d Berli n 
banke r family, w h o stayed in th e famou s P u p p G r a n d hotel , spen t Fr ida y evening s 
in a smal l Hassidi c res tauran t -  o r tha t th e son of th e sam e family caugh t hi s grand -
fathe r in an exceptiona l m o m e n t : 

Suddenly , I saw on on e of the benche s a familiär figuře. Ther e sat my grandfather , tall and erect 
in his well-tailore d suit, with his dignified, starched , wing collar , pear l gray tie and matchin g 
hombur g hat . Nex t to him on th e same benc h sat several bearde d Jews in thei r caftan s and 
roun d für hats , while other s were Standin g aroun d th e bench . Th e bearde d me n were actively 
talkin g to each other , obviously deepl y involved in a heate d argument , and completel y oblivi-
ous to my grandfather , to th e 'jecke' sittin g next to them , who , the y mus t have thought , coul d 
no t understan d a word of Yiddish. [...] Whateve r it was, my grandfathe r was sittin g there , his 
steel blue eyes gazing forward int o th e void, and gave n o sign tha t he was following th e con -
versation aroun d him . Yet, lookin g at his face which I kne w so well and in which I was able to 
recogniz e th e reflection s of th e debat ě of which , thi s time , he was a listene r only, I, for one , 
knew tha t he was nevertheles s an alert thoug h silent participant . 

Apar t f ro m thes e encounters , a sor t of Jewish folklór e was par t of everyda y spa life, 
•whe n Jewish wri ter s o r theate r group s cam e t o t own , o r w h e n th e spa orchestr a o n 
a sunn y afternoo n in tona te d th e " K o l N i d r e . " 4 4 As t e m p o r a r y Yiddish-speakin g 
enclave s th e West Bohemia n spas becam e Space s t o express Wester n Jewish longin g 
for an authent i c Easter n Jewish folk cul ture . At th e t im e th e glanc e t o th e East , t o 
Yiddish as a nat iona l Jewish language , was a centra l interes t an d th e relat io n t o a 
"viable," authent i c Jewish folk cul tur e in Eas ter n E u r o p e was a familia l one . T h e 
foreignnes s in th e percept io n of th e " o t h e r " was experience d as foreignnes s in th e 
percept io n of th e seif: Embrac in g th e " O s t j u d e n " s too d for th e embrac e of an orig-
ina l seif in th e " o t h e r . " 4 5 

I n Easter n Europe , a c o n t e m p o r a r y saying claime d t o k n o w tha t a m o n g th e Jews 
" C a r l s b a d " was th e Overal l s y n o n y m for a resort . " F a h r t I h r auf Kar lsbad?" , was 
th e c o m m o n quest io n an d th e answe r w o u l d have bee n "Yes," even if th e dest inat io n 
ha d bee n elsewhere. 4 6 T h e presenc e of Easter n E u r o p e a n Jews in th e West Bohemia n 
spas was s t ron g an d somet ime s even d o m i n a n t -  as th e articl e "Orienta l i sche s 
I n t e r m e z z o im westl iche n B ö h m e n " o n th e Fr ida y evenin g a tmospher e in Mar ien -
ba d illustrates : 

Da s ist eine kleine Gasse in Marienbad , dor t weht um die Gestalte n der Schreitende n der 
dunkl e östlich e Kaftan , lange oft wundervol l silberweiße Bart e umrahme n ehrwürdig e Pa -
triarchengesichter , selbst der kleine Junge , der seltsam still un d scheu ernsthaft e Spiele spielt, 
trägt runde n Hut , Schläfenlocke n un d Kaftan . Es ist ein freundliches , vom großen Zu g der 

Leo Baeck Institute , Archives Ne w York, Samue l Echt-Bernhar d Kamnitze r Collectio n 
MF596 , Folde r 35. Meyer,  Gerald : Sprudel , Strude l & Chassidim . Manuscrip t 29-30. 
Jüdisch e Bäder - un d Kurortezeitun g 1 (1929) 15, 1. 
Spector, Scott : Pragu e Territories . Nationa l Conflic t and Cultura l Innovatio n in Fran z 
Kafka's Fi n de Siěcle. Berkeley, Los Angeles, Londo n 2000, 160 passim. 
Jüdisch e Volksstimme 29 (1929) 28, 4-5 . 
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internationalen Welt umbrandetes Ghetto dort oben, aber ein Ghetto der freien Wahl, ein 
selbstgewähltes Beisammensein der Ostjuden, also der frömmsten europäischen Juden, das der 
näheren Umgebung ruhig, aber entschieden den Stempel jüdischer Eigenart aufdrückt. 

Famous Hassidic Rebbes traveled westwards and attracted hundreds of followers 
on their way to join them for Carlsbad, Marienbad or Franzensbad. Accompanied 
by their whole courts, with numerous kitchen staff and a "shokhet"48 the "Rebbes 
fun Beiz, Munkacz, Aleksandrov, Vishnitz" and "Ger," and many more came to take 
the waters, bathe and walk the woods. In their wake a lot of needy Jews arrived from 
the eastern provinces of the Habsburg monarchy, who were drawn by the hope of 
charity from wealthy patients. According to a report by the Jewish community of 
Carlsbad, it was the community's responsibility to take care of patients without 
means and regulate their presence in the spa. For that reason, the Jewish communi-
ty decided around the turn of the Century to expand the "Kaiser Franz Josefs-
Regierungs-Jubiläums-Hospiz für arme Israeliten", a foundation of the 1870s, in 
order to accomodate around 150 patients monthly.49 

While secular Jews, mostly urban "Geistesmenschen," followed modernity's faith, 
the sciences, pious Jews from Eastern Europe would regard this travel as "Pikuakh 
nefesh," as preservation of life.50 What they had in common were the indications 
for a eure - of new diseases, like neurasthenia and neuropathologies, diseases of 
affluence, mostly concerning the digestive systém - many of them in these times 
diffuse or incurable. 

Such incurable diseases were the reason why places like Carlsbad also facilitated 
medical laboratories, places of scientific innovation and popularization at the same 
time. Diabetes for instance was one of the main indications for the West Bohemian 
resorts and therefore in the center of medical examination. Its story reflects the 
ambivalent role of Carlsbad in terms of a "Jewish space": By the turn of the Centu-
ry Diabetes was known colloquially as the "Judenkrankheit," the Jew's disease.51 

Around 1870 Joseph Seegen, professor at Vienna University and spa doctor in 
Carlsbad was the first to discover a predisposition of Jews to diabetes.52 Further 
and more precise research at the turn of the Century showed that most of the 
former test results had been taken in resorts and sanatoria which at the time were 
frequented in high numbers by Jewish men and women.53 How such ascriptions 
were inscribed in the self-depiction of visiting patients is illustrated in a joke, as a 
memoir recalls: 

Thirty-five years ago, when I was a boy in Berlin, the saying was common among the Jews 
there, that if a Gentile is thirsty, he gets drunk and beats up his wife, but if a Jew is thirsty, he 

Jüdische Bäder- und Kurortezeitung 1 (1929) 7, 1. 
Kisch: Erlebtes und Erstrebtes 266 (cf. fn. 35). 
Festschrift zur 74. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte. Karlsbad 1902, 482-
483. 
Jüdische Volksstimme 29 (1929) 26, 2. 
Efron, John: Medicine and the German Jews. A History. New Haven, London 2001, 132. 
Ibid. 133. 
Ibid. 137. 
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would diagnose his thirs t as a sympto m of imminen t diabete s and would go to Carlsba d to take 
th e waters and regain his healt h at the celebrate d spa. 

"'Weg-von-hier,'  das ist mein Ziel"55 A Patient's Perspective 

Liebe Feiice , 
Karlsbad ist rech t angenehm , aber Marienba d ist unbegreiflic h schön . Ic h hätt e scho n viel 
frühe r meine m Instink t folgen sollen, der mir sagt, dass die Dickste n auch die Klügsten sind. 
Den n abmager n kan n man überal l auch ohn e Quellenanbetung , aber in solche n Wäldern sich 
herumtreibe n nu r hier . Allerdings ist jetzt die Schönhei t gesteigert durc h die Stille un d Leere 
un d durc h die Aufnahmebereitschaf t alles Belebten un d Ungelebten ; dagegen kaum beein -
druck t durc h das trübe , windige Wetter . Ic h denke , wenn ich ein Chines e wäre un d gleich nac h 
Haus e fahren würde (im Grund e bin ich ja ein Chines e un d muss nac h Haus e fahren) , müsst e 
ich es doc h bald erzwingen , wieder herzukommen . Wie würde es dir gefallen! Herzlichs t 
Franz . 

I n 1916, abou t a year befor e hi s tuberculosi s b rok e out , Kafka w e n t o n a busines s 
tr i p t o Marienbad , f ro m wher e h e w r o t e thi s pos tca r d t o hi s forme r an d futur e 
fiancé e Feiic e Bauer . A Chines e w o u l d have Struc k th e o the r guests as an exoti c an d 
possibly mos t alien being , even in th e internat ional i t y of Mar ienbad . T h e compar i -
son seem s t o pla y wi th b o t h th e abovement ione d " H e i m w e h nac h de r F r e m d e " as 
well as th e " E n t f r e m d u n g v on de r H e i m a t " -  since iťs a lon g way fro m Car lsba d t o 
Ch ina . 5 7 

As J o h n Zi lcosk y emphasizes , for th e protagonis t s of Kafka' s stories , " H e i m a t " is 
no t assumed , even as a lost object , b u t unhinged . Kafka' s nostalgia , as th e nostalgi a 
of a Jewish German-speakin g wri te r in th e C z e c h lands , t ranscend s a generá l m o d -
er n nostalgia . Kafka' s cultura l homelessnes s doe s n o t lead t o th e discover y of a sec-
on d " H e i m a t in de r F r e m d e , " n o w h e r e bu t in th e u topi a of hi s wri t ing. 5 8 "Bedenke n 
Sie auc h Milena , wie ich zu I h n e n k o m m e , " Kafka write s year s later , in 1920 dur in g 
a healt h eur e in Meran , "welche 38jährige Reis e h in te r mi r liegt (un d da ich Jud e bin , 
ein e n o c h viel l ängere) . " 5 9 

After th e shor t t r i p t o Mar ienba d in hi s characte r as an employe e of th e Pragu e 
Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstal t Kafka expressed th e wish t o com e bac k an d 
stay for a few m o n t h s alone , " u m zu sehen , wie es mi t mi r s t e h t . " 6 0 H e re tu rne d t o 
Mar ienba d soo n after , wher e h e me t Feiic e an d the y unofficiall y decide d t o becom e 
engage d for th e secon d t ime . "Bleibt n u r da s Rätse l zu lösen , w a r u m ich in Mar ien -

Leo Baeck Institute , Archives Ne w York, Samue l Echt-Bernhar d Kamnitze r Collectio n 
MF596 , Folde r 35. Meyer,  Gerald : Sprudel , Strude l & Chassidi m 29-30 (cf. fn. 43). 
Kafka,  Franz : De r Aufbruch . In : Idem: Sämtlich e Erzählungen . Ed . Raabe,  Paul . Frank -
furt/M . 1990, 321. 
Fran z Kafka to Feiic e Bauer , Ma y 1916. In : Kafka,  Franz : Briefe an Feiic e un d ander e 
Korresponden z aus der Verlobungszeit . Frankfurt/M . 1967, 657. 
As Marth e Rober t suggested, th e Chines e in th e novel "Beim Bau der chinesische n Mauer " 
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bad 14 Tage glücklich war,"6 1 Kafka asks himself in retrospective, shor t ly before his 
death. After Feiice had left, he spent three more weeks alone in Mar ienbad to eure 
his nervous condi t ion, "mein Nervenle iden ." 6 2 T h e headaches and insomnias disap-
peared th roughou t the stay bu t re turned soon after his arrival in Prague, 

[...] immer noch, 4 Tage seit der Ankunft, habe ich noch irgendwie in mir die Nachwirkung 
der innern und äußern Ruhe, die ich in Marienbad mit Deiner und der großen Wälder Hilfe 
haben durfte. Sie wird schon schwächer, die Nachwirkung, Kopfschmerzen, Angstträume, die 
alten Schlafunterbrechungen wagen sich wieder vor, immerhin habe ich doch einiges Vertrauen 
hinzugewonnen, daß ein wenig Reisen und viel Ruhe und Freiheit meinen auseinandergehen-
den Kopf noch vielleicht zusammenfassen könnten. Es müßte aber bald sein. 

T h e w o o d s of Marienbad granted Kafka another and entirely different experience. 
T h e w a y Kafka describes an unusual encounter w h e n Walking the w o o d s of 
Mar ienbad expressed a melancholie nostalgia to a seemingly lost Jewish "He ima t . " 
A n evening walk a m o n g the followers of w h o m he called "den höchs ten Kurgast v o n 
Marienbad, d. h. denjenigen, auf den das größte menschliche Vertrauen gerichtet 
ist ,"6 4 made a deep impression on h im and Marienbad appeared to h im n o w as "eine 
Ar t Mi t te lpunkt der jüdischen Welt [...], denn der Beizer Rabbi ist hier."6 5 In a long 
letter to his friend Max Brod, Kafka described his encounter w i th Issachar D o v 
Rokeach: 

Der Rabbi kommt [...]. Er sieht aus wie der Sultan, den ich als Kind in einem Dorée-
Münchhausen oft gesehen habe. Aber keine Maskerade, wirklich der Sultan. Und nicht nur 
Sultan, sondern auch Vater, Volkschullehrer, Gymnasialprofessor u. s. f. Der Anblick seines 
Rückens, der Anblick der Hand, die auf der Hüfte liegt, der Anblick der Wendung des breiten 
Rückens - alles das gibt Vertrauen. Auch in den Augen der ganzen Gruppe ist dieses ruhige 
glückliche Vertrauen, das ich gut ahne. 

Repeatedly Kafka's diaries and letters ment ion meetings wi th Jews f rom Eastern 
E u r o p e - just like the Yiddish theater in Prague or a summer camp close to Berlin6 3 

- as impor tan t and existential experiences. "Wir kennen doch beide ausgiebig 
charakteristische Exemplare von Westjuden," he writes to Milena, 

[...] ich bin, soviel ich weiß, der westjüdischste von ihnen, das bedeutet, übertrieben ausge-
drückt, daß mir keine ruhige Sekunde geschenkt ist, nichts ist mir geschenkt, alles muß erwor-
ben werden, nicht nur die Gegenwart und Zukunft, auch noch die Vergangenheit, etwas das 
doch jeder Mensch vielleicht mitbekommen hat, auch das muß erworben werden, das ist viel-
leicht die schwerste Arbeit, dreht sich die Erde nach rechts - ich weiß nicht, ob sie das tut -
müßte ich mich nach links drehn, um die Vergangenheit nachzuholen. 

60 Franz Kafka to Feiice Bauer, probably May 14, 1916. In: Kafka: Briefe an Feiice 655-656 
(cf. fn. 56). 
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Kafka's idiosyncrati c positio n seems to be variedly connecte d to th e positio n of a 
German-speakin g Jew in Prague , on e of th e centra l point s in his "Brief an den Vater". 
Accordin g to Gille s Deleuz e and Felix Guattari' s analysis, Kafka's fathe r is being 
depicte d in th e lette r as an image of a whole generatio n of Jews, who had left th e rel-
atively conservativ e Czech-Jewis h countrysid e for th e Germa n city. Ther e the y were 
bendin g thei r head s unde r a reterritorialisin g major Germa n culture . In his lette r 
Kafka is projectin g th e father' s image on th e world' s map . By doin g so, th e two 
philosopher s argue, he is constructin g an idea of Oedipus , which he blows up , unti l 
th e fathe r appear s like unde r a magnifyin g glass. And finally it become s eviden t tha t 
his aim is no t to liberat e himsel f from th e fathe r but to find a way ou t of th e Situa-
tion in which his fathe r failed. Therefor e his attemp t led to tota l deterritorialisatio n 
in his language and literatuře , since, as Kafka emphasizes , it is no t a matte r of free-
dom , but of a way out , "ein Ausweg."69 

When projecte d ont o th e map of th e imagine d Jewish "topos " -  place/locatio n -
Carlsbad , where does thi s argumen t lead us? It was th e generatio n of Kafka's par -
ents , who had mad e thei r way from th e Czec h village up to th e Germa n city in th e 
hüls, as the y were in th e middl e of th e 19* Centur y finally permitte d to do. 7 0 Ther e 
the y founde d a Jewish communit y -  in orde r to ben d thei r head s and becom e 
strangers , in Geor g Simmei s definitio n of 

[...] der Fremd e nich t [...] als der Wandernde , der heut e komm t und morgen geht, sonder n als 
der, der heut e komm t und morgen bleibt -  sozusagen der potentiel l Wandernde , der, obgleich 
er nich t weitergezogen ist, die Gelösthei t des Kommen s und Gehen s nich t ganz überwunde n 
hat. 71 

Fo r up to tha t momen t onl y "wanderin g Jews" had com e to Carlsba d - námel y 
patient s and visitors, travelin g salesmen or beggars. But no w ther e was a com -
munit y with a vivid interes t in reterritorialisation . But , as Simme l continues , "ver-
schärft sich die Positio n des Fremde n [...] für das Bewusstsein, wenn er, stat t den 
Or t seiner Tätigkei t wieder zu verlassen, sich an ihm fixiert."72 

In th e tempora l and artificia l topograph y of th e spa distric t a symbolic occupatio n 
of space ma y seem easier. But in my opinio n it is even mor e illusionar y tha n else-
where . Fo r in Carlsba d a sort of foreignnes s was par t of daily life: it was being pu t 
on show on th e narrow , crowde d promenades , where different nationa l group s had 
observed each othe r dosely, yet from a distance . In thi s specific foreignnes s th e 
alienatio n of th e "wanderin g Jew" is no t abolished , on th e contrary , it is experience d 

Deleuze, Gilles/ Guattari, Felix: Kafka, für eine kleine Literatur . Frankfurt/M . 1976, 15 
passim. 
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Bohemia . Ziegler, I[gnaz] : Zum 50jährigen Bestand der jüdischen Gemeind e in Karlsbad. 
In : Dr . Bloch's Wochenschrift : Zentralorga n für die gesamten Interesse n des Judentum s 36 
(1919) 41, 659-660. 
Simmel,  Georg : Exkurs über den Fremden . In : Idem: Soziologie. Untersuchunge n über die 
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Ibid.  510-511. 
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mor e intensively . In an atmospher e of "equality, harmony , vicinity" as Simme l 
foliows up his argument , th e relatio n to th e "others " adopt s a characte r of coldnes s 
tha t result s ou t of th e accidenta l and interchangeabl e natur e of th e encounter. 73 

In thi s Situatio n th e presen t nationa l group s would imagin e Jewish alliance s and 
construc t proximit y between th e local and th e temporall y presen t Jewish groups . 
Th e variety of Jewish culture s had been disregarde d unde r th e assumptio n of inter -
nationalit y and seemin g unit y amon g Jews. The y all were being imagine d int o a 
familial relation : th e local Jewish community , mostl y merchant s and hote l keepers , 
wealth y patient s and visitors from all over Europe , as well as patient s withou t mean s 
and quit e a numbe r of beggars and peddler s from th e Easter n province s of th e 
Habsbur g monarchy . 

Thi s chanc e society of Jewish groups , member s of a minorit y in a statě of crisis, 
create d for limite d period s of tim e heterotopia n sites, seemingly exterritoria l Jewish 
Spaces -  different from what Deleuz e and Guattar i claime d on Kafka's constan t and 
bare deterritorialisation , yet relate d to it. For , as Kafka argues, it was no t a matte r of 
freedom , but of a way out , "ein Ausweg," -  or if to use th e pu n - a matte r of a last 
resort . 

An "imaginary home"74 

While historica l analyses mostl y seek to locat e places in time , it was th e intentio n of 
thi s articl e to describe th e timelessnes s of a place . Over a continuou s period , from th e 
1870s to th e latě 1930s, th e West Bohemia n spas offered Jewish visitors a limite d rest 
from sorrows and constraint s of everyday life back home . Such an experienc e was 
always, as describe d in th e above-mentione d theor y of th e heterotopia n site, "linked 
to slices in tim e [...]. " Temporality , as Miche l Foucaul t argues, is essentia l for th e cre-
atio n of a heterotopia , as it begins to functio n at füll capacit y onl y "when me n arrive 
at a sort of absolut e break with thei r traditiona l time. " 7 5 Th e "othe r space" of th e spa 
island would therefor e no t onl y exist by virtue of its extraterritoria l character , but 
also and mor e so of its extra-tempora l condition . Within its spatia l isolatio n th e place 
inscribe d its own rhyth m and specific perceptio n of tim e on th e visitors, who accept -
ed th e local rules accordin g to socio- and biopolitica l agreements . 

In thi s text, th e tempora l dynamic s within th e place have been in th e foreground , 
while th e chronologica l development s from withou t entere d onl y fragmentarily . 
Althoug h politica l change s had great impac t on th e characte r of thi s "elsewhere, " 
thei r influenc e was reflected onl y in a distorte d way. Th e centra l interes t was to 
maintai n th e continuou s experienc e of a timeles s and stable island, conveyin g 
securit y and structure . Th e change s which cam e in th e wake of World War I and th e 
creatio n of th e Czechoslova k Republic , mus t no t be ignored , but be trace d with 
precisio n and in great detail . Th e radica l transformatio n of th e Jewish society 
within nationalizin g Europ e redefine d th e "Jewish place " Carlsbad , when it began to 

Ibid.  511-512. 
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facilitate a Zionist venue after World War I.76 A decade later, after the Nazi rise to 
power, German Jews came in big numbers to rest from the growing insecurity in 
Germany and radiated an atmosphere of a refuge.77 Yet, the main purpose of the visit 
remained the same throughout these different periods of time: creating a temporal 
"imaginary home." 
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C Z E C H A N T I - S E M I T I S M I N T H E C O N T E X T 
O F T E N S I O N S B E T W E E N N A T I O N A L 

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

C Z E C H O S L O V A K N A T I O N A L C H U R C H 

On e migh t assume tha t th e foundin g of th e Czechoslova k Nationa l Churc h in 1920, 
which foUowe d th e foundin g of a Czechoslova k nationa l State , was a prominen t 
landmar k in th e histor y of Czec h anti-Semitism . To State thi s unequivocall y right 
away - thi s is no t th e case: Th e Czechoslova k Nationa l Church , which originate d in 
a schism of th e Catholi c church , was by n o mean s a stronghol d of anti-Semitism . 
On e can rathe r State tha t its rise to th e positio n of secon d largest confession in 
Czechoslovaki a (th e Catholic s still being th e largest denomination ) was closely 
linked to th e declin e in anti-Semitis m within th e populatio n of Czechoslovakia. 1 

What need s to be explained , then , is no t a rise of anti-Semitism , but rathe r th e 
opposite : Th e Czechoslova k Churc h was founde d by a social group tha t was amon g 
th e mos t anti-Semiti c in Bohemia : th e lower Catholi c clergy. And the y mainl y ap-
pealed to th e Czec h urba n middl e class, which had proven to be especially pron e to 
anti-Semitis m aroun d th e end of th e 19' Century . Nonetheless , after 1920 th e leadin g 
representative s of th e churc h canno t be aeeused of programmati c anti-Semiti c State -
ments , or even of th e anti-Semiti c stereotype s curren t at tha t time. 2 
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der Habsburgermonarchi e bzw. in Russland 1848-1922. Professoria l dissertation , Marti n 
Luthe r Universit y Halle-Wittenber g 2001. 
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We may find an explanatio n in comment s mad e by contemporarie s of th e late 19l 

and early 20 t h Century . In thei r opinion , anti-Semitis m in Bohemi a was possible or 
even real, bu t at th e same tim e somethin g foreign, somethin g importe d from othe r 
countries . Thus , in 1882, th e Austrian writer Berta von Suttne r considere d anti -
Semitism as a dange r tha t threatene d th e Habsbur g monarch y from th e outside , as 
an influenc e from Prussia , wherea s Tomá š G . Masary k locate d th e sourc e of anti -
Semitism in Vienna and describe d Czec h anti-Semitis m as a mer e imitatio n of th e 
hostilit y toward s Jews of Vienna' s clergy.3 Both author s viewed anti-Semitis m in th e 
Bohemia n land s as an alien phenomenon . Tha t would suggest interpretin g th e 
dechn e of anti-Semitis m as a foreign influenc e which cam e to an end because an 
independen t Czechoslova k statě had been founded . But , as a matte r of fact, th e 
histor y of moder n Czec h anti-Semitis m goes back at least to th e revolutio n of 1848, 
and thenc e it develope d independentl y of foreign influences . 

Quit e a curren t explanatio n for th e rise and declin e of anti-Semitis m is connecte d 
to th e histor y of Czec h social structures . Some author s argue tha t th e comparativel y 
underdevelope d Czec h trad e gave rise to a kind of anti-Semitis m motivate d by 
trad e rivalry, and tha t thi s anti-Semitis m spread to th e German s in norther n and 
western Bohemi a durin g th e economi c crisis of th e 1880s.4 I n thi s model , th e 
declin e of Czec h anti-Semitis m after th e tur n of th e Centur y and the n later on in th e 
1920s is explaine d by th e fact tha t a Czec h uppe r middl e class emerge d throug h th e 
developmen t of Czec h industry . 

Of course , th e histor y of anti-Semitis m is no t independen t of development s in th e 
econom y and in social history , but it is still a false conclusio n to depic t anti-Semitis m 
as a sort of rationa l answer to certai n facts in social history . A closer look reveals tha t 
ther e is n o such immediat e connectio n between social factor s and anti-Semitism . 

Beneath , I shall discuss th e histor y of Czec h anti-Semitis m in th e field of relation s 
between State , nation s and confessions . Th e chang e tha t too k place in thi s field be-
tween th e 1860s and th e 1920s can be describe d as follows: Th e Habsbur g monarch y 
was a multi-nationa l and mono-confessional , námel y Catholi c State -  at least for 
th e perio d of th e concorda t being in force (1855-1868) , while th e Czechoslova k 
State was a multi-confessiona l nationa l State , th e State of th e Czechoslovaks . Th e 
Czechoslova k Church' s claim to representin g a congruenc e of a nation-stat e and 
a State confession was no t maintaine d for long, even by th e church' s leaders . Th e 

Hamann,  Brigitte: Bertha von Suttner . Ein Leben für den Frieden . Münche n 1986, 196. 
Quote d from Krejčová, Helena/ Misková, Alena: Anmerkunge n zur Frage des Antisemi-
tismus in den Böhmische n Länder n End e des 19. Jahrhundert s In : Hoensch, jörg/Biman, 
Stznislzv/ Lipták,  Lubomí r (eds.) : Judenemanzipatio n -  Antisemitismu s - Verfolgung in 
Deutschland , Österreich-Ungarn , den Böhmische n Länder n und in der Slowakei. Essen 
1999, 55-84, here 55 (Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n und Deutsch -
Slowakischen Historikerkomissio n 6) -  Masaryk quote d from Stölzl: Die "Burg" und die 
Juden 93 (cf. fn 1). 
Goldstücker, Eduard : K dějinám českého antisemitism u [A Histor y of Czech anti -
Semitism] . In : Pojar, Miloš (ed.) : Hilsnerov a aféra a česká společnost , 1899-1999. Sborník 
přednáše k z konferenc e na Univerzit ě Karlově v Praze ve dnech 24.-26. listopadu 1999 [The 
Hilsne r Affair and Czech Society 1899-1999. Contribution s of a Conferenc e Held at 
Charle s University , Prague , Nov. 24.-26. , 1999]. Prah a 1999, 147-151. 
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Czechoslova k Churc h rathe r saw itself as on e confession amongs t man y equa l de-
nominations . 

Th e virulenc e of anti-Semitis m in th e secon d half of th e 19l Centur y and especial-
ly aroun d th e tur n of th e Centur y mus t be seen in connectio n with th e politica l claims 
tha t were at tha t tim e asserted in a field of tensio n between statě , natio n and confes-
sion. Thus , anti-Semitis m in th e Bohemia n land s was also an instrumen t to initiat e 
politica l alliance s or enforc e hostilities . 

M y first argumen t is tha t at time s a mutua l agreemen t between competin g nation -
alisms within th e Habsbur g monarch y was sought on th e basis of a commo n anti -
Semitism . Thi s politica l progra m was no t officially supporte d by any particula r 
party , but on several occasion s in th e 1880s and 1890s correspondin g attempt s can be 
detected . Th e initiativ e appear s to have com e from German-Austria n politician s and 
publicists . In 1883, for th e first tim e German , Czec h and Magyar part y politician s 
entere d negotiation s abou t a "reconciliatio n of th e people s [Völker] on th e basis of 
anti-Semitism". 5 Nin ě years late r thi s progra m was onc e mor e taken up by th e 
German-Austria n membe r of th e Reichsrat , Erns t Schneider , a leadin g exponen t of 
anti-Semitis m in Austria, durin g his visit to on e of th e mos t famou s and influentia l 
Czec h anti-Semites , th e politicia n of th e Young Czec h part y (Mladočeši) , Václav 
Březnovský, in Prague . Schneide r intende d to forge a politica l allianc e tha t was sup-
posed to be joined by August Rohling , a German-Bohemia n Professo r at Pragu e 
Universit y and autho r of th e infamou s boo k "De r Talmudjude " (Th e Talmu d Jew). 6 

At tha t time , th e idea of pan-nationalis m on th e basis of anti-Semitis m mus t have 
alread y appeare d quit e unrealisti c because of widespread nationa l antagonism s 
within th e Habsbur g monarchy . Still, th e contact s between leadin g anti-Semite s in 
Vienna and Pragu e were maintained . 

Takin g th e argumen t a step further , we ma y see tha t in th e election s to th e 
Reichsta g in 1891, th e moder n nationa l Czec h Party , th e so called Young Czechs , 
becam e th e leadin g politica l force in th e Bohemia n lands . Why anti-Semitis m play-
ed a considerable , but no t decisive role in th e politica l progra m of th e Young Czechs , 
can be explaine d by th e fact tha t th e part y develope d th e way it perceived itself in 
Oppositio n to th e predominanc e of th e Catholi c Church . Historica l backgroun d for 
thi s was th e liberal fight against th e concorda t of 1855, which had strongl y influ-
ence d th e politica l progra m of th e German-Bohemia n Liberal s in th e 1860s. Thi s was 
directe d against th e Austrian confessiona l statě , against th e Catholi c Church' s 
pretensio n to contro l decision s concernin g marriag e laws, science and education . 
Durin g thi s conflict , from th e 1860s to th e 1880s, politica l antagonism s arose - first 
amon g German-Bohemians , later amon g th e Czech s -  between th e Catholi c Churc h 
on on e side and th e laicists on th e other . In a certai n sense, thei r strict anti-clerical -
ism mad e th e latte r somethin g of a secon d "confessiona l party. " Th e conflic t 
between th e clericalism of th e predominan t statě confession and th e laicism of th e 
Young Czech s was, as on e of thei r part y leader s pu t it, "the key to all ou r interna l 

Quote d from Stölzl: Die "Burg" und die Juden 83 (cf. fn 1). 
Riff,  Michae l A.: Czech Antisemitism and the Jewish Respons e before 1914. In : Wiener 
Library Bulletin 29 (1976) vol. 39-40, 8-20, esp. 9. 
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quarreis." 7 In th e 1870s and 1880s, th e fight against th e dominatin g positio n of th e 
Catholi c Church , against its influenc e on othe r parties , such as th e so called Old 
Czech s (Staročeši) , becam e a sourc e of agitatio n for th e Young Czechs , who , from 
thei r poin t of view, were fighting an importan t battl e for th e saké of identit y of th e 
Czec h nation . In his ope n lette r to th e leader of th e so-calle d Old Czechs , th e Young 
Czec h leader , Eduar d Grégr , maintaine d tha t th e Young Czech s saw the "reason 
for thei r existence " in th e fight against th e "very effectively organize d efforts of th e 
ultramontan e Catholics." 8 I n anothe r programmati c writing, he stated tha t th e 
Czech s were "in thei r core " liberal-minde d and anti-Catholic . Ther e coul d be n o 
greater difference , no greate r Oppositio n tha n between th e liberal an d th e clerica l 
parties : "The on e want s enlightenmen t and educatio n for everybody, th e othe r want s 
to keep peopl e in ignoranc e and superstition." 9 Jan Hu s who , as a religious reformer , 
offered th e opportunit y for actualizin g politica l topics , similar to Marti n Luthe r in 
Germany , becam e th e symbol of thi s battl e against th e clergy: Hus , just like Luther , 
was an importan t integrativ e figuře for th e anti-Roman , educate d middl e classes, 
who in th e Bohemia n land s were unite d no t in a single protestan t confession , bu t in 
a communit y of like-minde d laicists. In th e Bohemia n lands , countles s Hu s celebra -
tion s mobilize d aroun d on e million peopl e in th e 1870s for patrioti c and liberal goals 
and becam e th e mos t importan t symbol of an anti-clerical , unite d moder n nation . 
To Jews, thi s vision of a natio n had a stron g appea l as well, at least ther e was a surge 
of ne w member s joinin g th e Czech-Jewis h Societ y after th e triumphan t victory of 
th e Young Czech s in th e election s of 1891. Amongst Jews, th e majorit y of who m 
lived in a Czech-speakin g environmen t but (mainly ) used Germa n as colloquia l lan-
guage, ther e was a definit e tren d toward s a shift of language from Germa n to Czech . 

M y next poin t is tha t th e Young Czechs ' moder n laicistic concep t of a natio n cor -
responde d with a Catholi c concep t tha t was decidedl y anti-moder n and anti-Semitic . 
Th e particula r virulenc e of Catholi c anti-Semitis m within th e Habsbur g monarch y 
resulte d from th e fact tha t Catholicis m perceived modernit y no t onl y as an attac k on 
religious convictions , but also as a loss of th e confessiona l Catholi c monarchy . Th e 
dismantlin g of th e concorda t durin g th e 1860s mean t a traumati c farewell from a 
statě tha t had been theirs . In 1870, th e year th e concorda t was officially repealed , th e 
first Catholi c part y was founde d in Bohemia . Exactl y because th e adversarie s of th e 
Catholic s were no t unite d in a single denominatio n - like Protestantis m in German y 
- but remaine d rathe r indistinct , th e politica l Catholicis m of th e Christian-Social s in 
th e Habsbur g monarch y was muc h mor e anti-Semiti c tha n in othe r countries . Thi s 
anti-Semitis m was disguised as a criticism of capitalism , but a closer look quickly 
reveals tha t it ultimatel y had its root s in racism . In th e Bohemia n lands , thi s anti -

Grégr, Eduard : K objasněn í našich domácíc h sporů [Explainin g our Interna l Contro -
versies]. Prah a 1874, 41. 
Idem: Otevřen ý list panu dru. Fr. L. Riegerovi [An Open Lette r to Dr . Fr. L. Rieger] Prah a 
1976, 23-24. 
Idem: K objasněn í našich domácíc h sporů 6 (cf. fn. 7). 

1 Schulze Wessel, Martin : Das 19. Jahrhunder t als "Zweites Konfessionelle s Zeitalter? " 
Thesen zur Religionsgeschicht e der böhmische n Lände r in europäische r Hinsicht.  In : 
Zeitschrif t für Ostmitteleuropa-Forschun g 50 (2001) No . 2, 514-529. 
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Semitism was supporte d by part s of th e church' s hierarch y - for example by on e 
of th e first Czec h nationa l bishops , th e bishop Brynych of Hrade c Králové / 
Königgrätz . But it was th e lower clergy who was particularl y active, especially 
,th e organize d movemen t of th e Czec h Clergy which would later lead to th e 
Czechoslova k Nationa l Churc h being founded . (A persona l continuit y between th e 
Christian-Socia l movemen t of th e clergy and th e Czechoslova k Nationa l Churc h 
can be detecte d in the curat e and autho r Emi l Dlouhý-Pokorný , amon g others. ) 
Characteristi c of th e anti-Semiti c sentimen t within th e lower clergy was unde r which 
circumstance s the y prevailed against th e first non-aristocrati c and nationa l Czec h 
archbisho p of Olomouc/Olmütz , Theodo r Koh n (1845-1915) , to gain th e latter' s 
abdication . Th e fact tha t Kohn' s parent s were Jewish convert s forme d th e back-
groun d of thi s unprecedente d case. 11 

Th e failure of th e Czec h nationa l policy concernin g th e language question , i. e. th e 
repea l of th e Baden i language decre e of 1898, mark s a distinc t turnin g poin t in 
th e histor y of Czec h anti-Semitism . Especiall y in th e politica l cam p of th e Young 
Czechs , anti-Semitis m becam e muc h mor e intensiv e tha n before and underwen t a 
chang e of meaning . While up to 1898 th e concep t of Czec h and Germa n nationalist s 
joinin g forces on th e basis of a commo n anti-Semitis m was still discussed, afterward s 
for th e Young Czech s anti-Germanis m and anti-Semitis m becam e essentially inter -
woven. Thi s mean t tha t politica l Catholicis m had th e opportunit y for a partia l 
reconciliatio n with th e Young Czechs , despit e thei r anti-clerica l attitude . Unti l 1898, 
bot h group s had aime d devastatin g rhetori c against each other , often borrowe d from 
th e vocabular y of anti-Semitism . Th e nationa l Hu s celebration s gave th e Young 
Czech s th e opportunit y to accuse th e Catholic s tha t it had been the m who con -
demne d Hu s to be burne d at th e stake, while th e Catholic s talked of thei r enemie s 
as th e "jungtschechische n un d freidenkerische n Ratten " (Youn g Czec h and liberal-
minde d rats) , who would get thei r skulls bashed if the y attacke d Sain t Peter' s rock . 
After 1898, an end was pu t to th e battl e between clericalism and anti-clericalis m in 
favor of a nationa l truc e based on anti-Semiti c an d anti-Germa n sentiments . Th e 
debate s of th e Pragu e Council  of eiders are characteristi c for this . I t was decide d tha t 
ther e shoul d be two monument s on th e Old Town Square , a statu e of th e Virgin 
Mar y and a new monumen t of Jan Hus . In thei r Speeche s th e leader s of th e Youn g 
Czechs , otherwis e arden t laicists, no t onl y talked of Hus , th e apostl e of a progressive 
nation , but also of Hus , th e devou t venerato r of th e Virgin Mary . As th e Germa n 
newspape r in Prague , "Bohemia" , aptly stated , anti-Catholi c sentiment s were no t to 
be detecte d durin g th e debatě , it had no t been a conflic t between laicism and clerical -
ism, but a declaratio n of war against German s (an d Jews). 12 Onl y th e fact tha t Czec h 
nationa l language policie s failed, and resultin g from thi s th e careful rapprochemen t 
of Young Czech s and politica l Catholicism , reinforce d by a commo n Oppositio n to 
social democracy , explains ho w an atmospher e came abou t in which stories abou t 

Marek,  Pavel: Prof. ThDr . Theodo r Kohn . Život a dílo olomouckéh o arcibiskupa [Life and 
Work of an Archbishop of Olomouc] . Kroměří ž 1994. 
Schulze Wessel, Martin : Die Konfessionalisierun g der tschechische n Nation . In : Haupt, 
Heinz-Gerhard/Langewiesche,  Diete r (eds.) : Natio n und Religion in Europa . Mehrkon -
fessionelle Gesellschafte n im 19. und 20.Jahrhundert . Frankfurt/M. , Ne w York2004,135-150 . 
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rituá l murder s no t onl y foun d man y followers, but were also widely accepte d and 
even supporte d by politicians . Tomá š G . Masary k was a solitary exception . Onl y th e 
victory of th e Social democrat s in 1907 led to a drasti c declin e in anti-Semitis m in th e 
politic s of th e Bohemia n lands . 

Th e final poin t to be examine d refers to th e perio d after th e first World War. 
Immediatel y after th e Czechoslova k natio n statě had been founded , ther e were 
numerou s acts of anti-Semiti c violence . Still, after a while a remarkabl e declin e in 
Czec h anti-Semitis m was to be observed. N o phenomeno n shows thi s mor e clearly 
tha n th e attitud e of th e Czechoslova k Church , founde d in 1920 by th e mos t impor -
tan t representative s of th e old clerica l anti-Semitism , th e patrioti c lower Czec h cler-
gy. However , th e member s of th e new Churc h cam e mainl y from th e urba n Czec h 
middl e classes, th e traditiona l voters of th e Young Czechs . Within th e Czechoslova k 
Church , th e old Oppositio n between clericalism and laicism was symbolically re-
solved, because it chose Jan Hu s as its centra l symbol. In th e traditio n of th e Young 
Czechs , Hu s had hithert o embodie d th e laicistic nation , and no w he becam e th e 
symbol of a reformativ e Church . Th e fact tha t now, unlik e in 1898, reconciliatio n did 
no t take place on th e basis of anti-Semitis m had several reasons : 

Fo r on e thing , it can be explaine d by a certai n loss of purpos e tha t anti-Semitis m 
underwent : Th e traum a of th e Czec h nationalists , th e fact tha t thei r efforts toward s 
th e Habsbur g language laws had failed, was finally eradicate d by th e foundin g of th e 
nation-state . Moreover , th e Habsbur g confessiona l State of th e concorda t was n o 
longer an Optio n for th e Czec h Catholic s after th e foundin g of th e ČSR . And even 
if par t of th e Catholics ' reactio n to measure s taken against th e churc h by th e ne w 
State -  like nationalizatio n of churc h propert y -  was anti-Semitic , th e Catholic s 
nonetheles s accepte d th e existence of a State tha t mad e th e Separatio n of State and 
churc h par t of its progra m (a promis e never completel y redeemed) . Th e fact tha t th e 
de-confessionalizatio n of th e State was an irrevocabl e objective of th e ne w state' s 
policy is especially due to its foundin g president , Tomá š G . Masaryk , who even in 
exile durin g th e war seized every opportunit y to establish a link between th e settin g 
up of a Czec h nation-stat e and the objective of separatin g State and church . Hi s nam e 
is also particularl y connecte d with th e successful polic y of consequentl y bannin g 
anti-Semitis m in Czechoslovaki a -  it is for this reason , for example , tha t th e presi-
den t did no t accep t any honorár y citizenshi p from town s and cities where acts of 
anti-Semiti c violence had been committe d after 1918. Even if Masary k had n o par t 
in th e foundin g of th e Czechoslova k statě churc h (for certai n reason s he was rathe r 
critica l toward s it) , th e new churc h nonetheles s reflected th e spirit in which th e ČSR 
was set up . Withou t dogmaticall y committin g itself to th e belief in a persona l God , 
th e Firs t Czechoslova k Republi c saw itself, at least durin g th e perio d of its founda -
tion , as a representativ e of a Czec h civil religion , centra l element s of which were 
freedo m of conscienc e and tolerance . These principle s were symbolized by Jan Hus , 
who thu s for th e first tim e had becom e an effective religious and nationa l idol: 
Before 1918, he had been a hereti c accordin g to th e Catholics ' poin t of view and a 
nationa l and anti-clerica l pionee r accordin g to th e Young Czechs , and with th e 
Czechoslova k Nationa l Churc h having been established he was ethicized : as th e 
symbol of a tolerant , civil religion . 



Gaby Zürn 

„ R E L I G I O N N E B E N S A C H E " . 
I N T E R M A R R I A G E B E T W E E N B I O L O G I C A L 

I N T E G R A T I O N A N D ( S E L F - ) D E S T R U C T I O N 

Originall y I wante d to entitl e my presentatio n with two quotations , námely : "Blut 
bleibt Blut un d Ju d bleibt Jud " and "Religion Nebensache. " Th e first refers to th e 
satirica l poe m "Metamorphose" , writte n by Beda Friedric h Löhner 1 in 1908, th e 
latte r is taken from marriag e advertisement s publishe d in th e Germa n paper s 
"Bohemia " and "Prager Tageblatt " after 1918. "Religion Nebensache " -  religion as 
a mino r matte r -  is tru e for several reasons , above all because it sums up th e concret e 
debat ě on intermarriage , th e laws governin g intermarriage s as well as th e racia l dis-
cours e surroundin g it int o just two words -  námel y "Religion Nebensache. " In all 
th e identit y discourse s I looke d at in thi s researc h project , religion was onl y a side 
issue, thi s essentially is th e thesis of my presentation . 

In thi s articl e I inten d to give an insight int o a numbe r of aspect s which are cen -
tra l for my researc h projec t on th e intermarriag e discours e in th e Czec h land s 
between 1880 and 1920s. Fo r illustratio n I have chose n example s which are situate d 
between th e extreme s of "biological integration " on th e on e han d and "(seif-) 
destruction " on th e other . Unseparabl e from thi s discours e is th e public , th e legal 
side of marriage , námel y th e Habsburgs ' and later on th e Czechoslovakia n laws 
governin g marriages . Thi s aspect will requir e quit e a lot of tim e in my presentation , 
particularl y because th e problé m of conversio n played a mor e importan t role in 
m y projec t tha n originally expected . 

Th e methodologica l backgroun d of thi s researc h is based on th e debat ě on fron-
tier which is par t of what has been labeled cultura l studies . In particula r I am re-
ferring to th e works of Sande r Gilman. 21 will trea t frontie r as a form of social space in 

Beda Friedric h Löhne r (born Friedric h Löwy at June 24, 1883 Úst í nad Orlici/Bohemi a -
April 4,1942 KZ Auschwitz/Poland ) was a very successful writer and contributo r to maga-
zines and newspapers . In particula r he wrote a lot of very famous popsongs in the 1920s and 
1930s and Librett i for the operett a compose r Fran z Lehar ("Land des Lächelns " 1929, 
"Viktoria und ihr Husar " 1930, "Giuditta " 1933, etc.) . In Marc h 1938 after the Naz i in-
vasion of Austria he was arrested and deporte d to KZ Dachau , six month s later he was 
brough t to KZ Buchenwald . Ther e he wrote the text to the famous "Buchenwaldlied " 
(Composer : Herman n Leopoldi) . In Octobe r 1942 he was transporte d to KZ Auschwitz/ 
Monowit z where he was killed after an inspectio n of director s of the IG  Farbe n industries . 
Cf. Schwarberg, Günther : Dein ist mein ganzes Herz . Die Geschicht e von Frit z Löhner -
Beda, der die schönste n Lieder der Welt schrieb und warum Hitle r ihn ermorde n ließ. 
Göttinge n 2000. -  Deschner, Barbara/ Peschina, Helmut : Kein Land des Lächelns . Frit z 
Löhner-Bed a 1883-1942. Salzburg 2002. 
Gilman, Sander L.: Rasse, Sexualität und Seuche . Stereotyp e aus der Innenwel t der west-
lichen Kultur . Hambur g 1992. -  Idem: Love +  Marriage =  Death . And Othe r Essays on 
Representin g Difference . Stanfor d 1998 (Stanfor d Studies in Jewish Histor y and Culture) . 
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which comple x interaction s are takin g place between "the seif" an d "the other. " 
Thus , frontie r is no t defined by cente r -  peripher y relations , but by a permanen t con -
frontatio n with "the other " at th e boundar y or margin s of thi s social space. Typica l 
marker s of frontie r experience s are language, cultur e and sexuality. In my case study, 
sexual conflict s and sexual accommodatio n reflect cultura l aspects. 3 

O n th e on e han d frontie r can signify a social space of encounter s and amalgam -
ation . O n th e othe r it can embrac e destructio n and death . Accordin g to Gilma n 
frontie r is barely perceptible . In thi s space all partie s are forced to understan d 
and -  unde r th e impac t of experiencin g "the other " -  to define themselves . These 
processe s take place in nation s which experienc e conflict s and change , in nation s 
whose cultura l definitio n and space is constantl y shifting. Thi s is tru e for Bohemi a 
as well as for Czechoslovakia . Hence , Jewish identitie s are forme d in real and in 
imagine d frontiers . 

In my case study, Jews are encounterin g non-Jews , tha t is "the other. " Th e defini-
tion of "the šelf" and th e constructio n of "the other " takés place within thi s context . 
In social Spaces frontier s are defined by self-ascribtio n and perceptio n of "the other. " 
In thi s proces s these two component s are mutuall y constitutive . No t onl y are Jewish 
identitie s forme d by thi s interplay , it also determine s individua l option s for action . 
Thi s encounte r can produc e different result s an d take different expressions , includ -
ing avoidance , settlemen t (?) and acculturatio n -  but , as we will see, also intermar -
riage. 

In th e following, I will highlight different aspect s of th e topi č intermarriag e -  con -
version, marriag e laws and aspect s of th e social realit y of marriage . I will do so by 
placin g thi s in th e contex t of th e racia l discours e of th e tur n of th e Century . 

Conversion 

After th e "Haskalah" , conversio n mor e or less was a questio n of changin g religion . 
Also durin g th e 19* Centur y conversio n for a lon g tim e was understoo d as a form of 
civil conversion , which enable d th e conver t to gain access to aspired social sphere s 
and institutions . Initially , conversio n was a mode l which linked ideas of cultura l and 
biologica l integratio n by removin g th e mutua l and exclusive "sexual selectivity" be-
tween Jews an d Christians . At th e end of th e 19t h Centur y thi s had change d funda -
mentally . Th e carin g of peopl e for thei r own individua l bod y change d int o being a 
functio n of biopolitica l strategies, which mad e sex no t an individua l danger , bu t -  in 
th e racial-theoretica l varian t -  it becam e a potentia l dange r for th e "Volkskörper." 
Th e fiction of ethni c identit y was to be mad e visible and to be experience d in reali-
ty by redefinin g th e individua l bod y as a beare r of th e ethno-nationa l identity . By 

-  Idem: Freud , Race, and Gender . Princeto n 1993. -  Idem/Jütte,  Koben /Kohlbauer-Fritz, 
Gabriel e (eds.) : "Der Schejne Jid." Das Bild des "jüdischen Körpers " in Mytho s und Ritual . 
Wien 1998. -  Gilman, Sander L.: Fran z Kafka, the Jewish Patient . Ne w York 1995. -Idem/ 
Shain,  Milto n (eds.) : Jewries at the Frontier . Accomodatio n Identit y Conflict . Urbana , 
Chicago 1999. 
Gilman, Sander L.: Introduction : The Frontie r as a Mode l for Jewish History . In : Ibid. 
1-25. 
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this sex became a national act.4 A n d wi th the rise of scientifically based anti-semitism 
and the t r iumphal march of racial theories, conversion ceased to be the means, it 
s topped being the stratégy to hide the "essential Jewishness ." This is illustrated by 
the following lineš taken from Löhner ' s "Metamorphose" : 

[...] 
Kommt da ein Mann mit scharfem Profil 
Und zwar in orientalischem Stil, 
Die Stirne schmal, die Lippen wulstig, 
Die Nase krumm, die Worte schwulstig. 
Ein kleiner Hut am krausen Haar -
Kurzum, ein Fünfzig-Kreuzer-Magyar 

Er grüßt sehr laut, wirft weg den Stecken 
Dann spuckt er mir in alle Ecken, 
betastet meine feinsten Retorten 
und überschüttet mich nicht nur mit Worten. 
Es sei, so meint er, gar nicht schön, 
Als Jud' auf der Welt herum zu geh'n, 
Man werde bedrückt, beschimpft unflätig 
Und wozu habe man das nötig?? 
Er habe es satt, so herumzulaufen -
"Nu," sag' ich, "lassen Sie sich taufen!" 

Da macht er ein Sehdiranda-Gesicht 
Und erklärt mir, das genüge nicht -
Er habe sehr viel getaufte Bekannte, 
zum Beispiel eine reiche Tante, 
Die sei gezwungen, sozusagen, 
Den Taufschein stets bei sich zu tragen, 
Und jedem zu zeigen, das sei keine Phrase -
Ich sagte: "Ich glaub's, bei dieser Nase!!" 

"Ich will," fuhr er fort, nicht sein wie diese 
Und will als Christ auch Sachen ize - " 
Und diese Worte ergänzte die Hand 
Sehr eindrucksvoll und ich verstand. 
Und da der Kerl mit dem Geld nicht geizte, 
Des ferner'n das Problem mich reizte, 
Hab' ich nicht lange nachgedacht, 
Ich nahm das Geld und sprach gemacht!" 

T h e following three verses describe extensivly the chemical t rea tment the client 
got, and then a new creature was supposed to emerge, but: 

Sie ahnen nichts, Sie reiner Tor? 
Da kreucht mir aus dem Faß hervor 
Ein Mann mit gewaltigem Räuspern und Krecken 
Und spuckt mir gleich in alle Ecken, 
Die Stirne schmal, die Lippen wulstig, 
Die Nase krumm, die Worte schwulstig, 
Ein kleiner Hut am krausen Haar -
Kurzum ein Fünfzigkreuzer-Magyar. 

Sarasin, Philip: Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers 1765-1914. Frankfurt/M. 
2001. - Idem: Mapping the Body. Körpergeschichte zwischen Konstruktivismus, Politik 
und "Erfahrung." In: Historische Anthropologie 7 (1999) 3, 437-451. 
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Hier schwieg der Chemiker Dominik, 
Und eine Träne schwamm im Blick; 
Dann nahm er meine Hand in seine 
Und sprach im Abendsonnenscheine: 
"Aus Kohlen werden Diamanten, 
Aus süßen Mädeln bitt're Tanten, 
Aus Schwärmern werden Realisten. 
Aus Ehrenmännern Journalisten, 
Aus Räubern Friedenskonferenzen, 
Aus Kantorssöhnen Exzellenzen, 
Aus Malz wird Bier, aus Gras wird Grummet, 
Aus manchem Chassid ein Meschumed, 
Aus gut wird schlecht, aus schlecht wird gut; 
Doch Blut bleibt Blut und Jud bleibt Jud! 
[...].5 

I find this satirical poem of 1908 very helpful to show the discourse on essential 
Jewishness in these days. And as we can read in the works of Sander Gilman all puta-
tive telltale signs of being Jewish like lips, nose, hair, foréhead and speech (support-
ed by gesticulating hands) are defined as essentials, to be found in the unchangeable 
blood. 

The real controversies no longer were constructed between Jews and Christians, 
but between Jews and Aryans. The original goals connected with conversion, there-
fore, became an illusion. The above sketched step from the individual to the collec-
tive made the private sphere public or, as Philipp Sarasin expresses it in his mono-
graph "Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers": „Mit dem Paar legt sich 
auch der Volkskörper ins Bett."6 

In 1909 Max Brod was reprimanded by Leo Hermann for his first novel "Ein 
tschechisches Dienstmädchen". Solving the national question, so Herrmann argued 
in the "Jüdische Volksstimme", should have a better basis than a "Hotelbett," a hotel 
bed.7 

All these categories are reflected in the correspondence between Max Nordau and 
Sigmund Freud. Both assume that conversion is a symptom of a psychopathology, a 
devaluation of "the seif," resulting from the Jewish history of oppression and perse-
cution. The convert believed that through the deeds of self-destruction like conver-
sion and intermarriage he could change his essential Jewishness. The trauma is 
believed to be the history of oppression, kept in the ethnic memory. And the wish to 
become invisible as a Jew is seen as the symptom of this trauma. This left two 
options: either to convert in the public sphere or to dissolve (biologically) in a mixed 

Beda [Beda-Löhner, Friedrich]: Metamorphose. In: Idem: Getaufte und Baldgetaufte. Wien 
1908, 37-42. - Beda published two other anti-assimilatory and zionist satirical poemcol-
lections. Idem: Wie man sich trefft im Ampezzotal. Altes und Neues von Beda. Wien 1916. 
- Idem: Israeliten und andere Antisemiten. Wien 1919. 
Transl.: "with the couple the Volkskörper went to bed." - Sarasin: Reizbare Maschinen 451 
(cf. fn. 4). 
Hermann, Leo: Ein tschechisches Dienstmädchen. In: Jüdische Volksstimme No. 12, April 
20, 1900, 9. 
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partnership - assuming that there would be a private sphere where racial categories 
were meaningless.8 

In an article on the revolutionising of the so-called West-Jewish intelligentsia, 
which was published in 1913 by the "Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochba", 
Ludwig Strauß made a slightly different point when he defined intermarriage as a 
problém of Jewish intellectuals who withdrew from "the forces of tradition": 

Die Mischehe wurde in ihren Kreisen äußerst häufig, denn dem Aufnehmen fremder Erlebnis-
inhalte konnten sie beim Erotischen nicht eine willkürliche Schranke setzen - damit war aber 
der erste Schritt zur Selbstvernichtung getan. 

Among other things, contemporary antisemitic-racist discourse focused on a 
stereotype according to which Jews were supposed to be more prone than others to 
mental diseases. This manifested itself in the attribution of genuinely female defined 
illnesses such as "hysterics" and "neurasthenia". The medical mainstream of the time 
saw the reason for an alleged greater susceptibility to these illnesses in endogamy. 
This was equated with incest. Consequently, from a botanical-zoological point of 
view, the step to characterize Jews as "racial degenerated" was only a minor one and, 
of course, it was done. 

In the racist discourse of the time, the notion of the term "Blutschande" or incest 
changed from prohibited intercourse with the "own blood" group to the prohibited 
intercourse with "artfremdes," that is racially different blood. Thus, as Christina von 
Braun argued, incest became "Rassenschande."10 In addition, the shift of connota-
tion was gendered: intercourse between a male Jew and a female non-Jew was equat-
ed with committing murder of the national body, the "Volkskörper." Children Com-
ing from this intercourse were seen as proof of the illmaking and destructive side of 
sexuality. In this view, marriage outside properly defined national or racial borders 
turned the temporary loss of control into a chronically unhealthy condition. 

In this sex-gender systém women were assigned to a central role as they had to 
guarantee the biological reproduction of the nation. In order to achieve "national 
purity," cultural codes had to be constructed to regulate the institution of marriage. 
Discussions on the "death of a race" through intermarriage were heavily influenced 
by the disturbing realization that the biological preservation of the race in fact was 
in the hands - or more precisely in the uterus - of women. In 1920 Max Brod reflect-
ed upon this in a poem called "Elegie an die abgefallenen Juden": 

Und auch das hohe Mädchen, Esther wundersam 
Sie schwebte stolz vorbei: - Wo ist der Bräutigam, 
Der Bruder meiner Seele, der in unsere Hütte kam? 
Ach niemand kam, nur deines Volks Verführer lehnen 

Gilman, Sander L.: Max Nordau, Sigmund Freud, and the Question of Conversion. In: 
Idem: Love + Marriage 40-64 (cf. fn. 2). i 
Strauß, Ludwig: Die Revolutionierung der westjüdischen Intelligenz. In: Vom Judentum. 
Leipzig 1913, 179-185, here 180. 
Braun, Christina von: Zur Bedeutung der Sexualbilder im rassistischen Antisemitismus. In: 
Stephan, Inge/Schilling, Sabine/Weigel, Sigrid (eds.): Jüdische Kultur und Weiblichkeit in 
der Moderne. Köln 1994, 23-49. 
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Die kalte Stirn an jungfräuliche Hüfte. 
So trugst du Keuschheit und verletztes Sehnen 
Und schöne Kinder hin in fremde Lüfte, 
Wo dich in allem Glück ein Ach umgibt: 
Daheim hat man mich nicht genug geliebt. 

A year later, in a critique of a monograph "Eros and Society" which was published 
in the "Selbstwehr", he was even more outspoken. I quote: 

Auch der hohe Kurs, den jüdische Frauenschönheit unter NichtJuden hat, sollte Kuh zu den-
ken geben. Mit Betrübnis bemerke ich immer wieder, wie man fremderseits die schönsten Jü-
dinnen wegheiratet, ehe einer von uns es sich überlegt. 

In support of the struggle against intermarriage an article in the "Selbstwehr" in 
1928 proposed to establish a non-profitmaking marriage bureau, to remedy the 
"Jüdische Ehenotstand" and oppose intermarriage. A few months later this bureau 
was indeed established.13 In two controversial, and interlinked discourses exogamy 
and endogamy appear as partners and opponents at the same time: Endogamy makes 
ill, exogamy kills. 

Marriage laws 

In the following I will discuss the marriage law in what became Czechoslovakia, 
firstly under the Habsburg monarchy which, of course, was also in force in the 
Czech lands (that is the time up to 1918), and secondly under the Czechoslovak 
Republic (that is the period 1919 to 1938). 

All marriages of Jews under the Habsburg monarchy - irrespective of de facto 
denomination, confessional affiliation or individual decisions, and even Jews who 
had converted to Christianity, for instance - were affected by three different mar-
riage regimes: the canonic law, the State marriage law and the "halacha". AU these 
different regimes defined the validity of a marriage, the status of the children and 
their religious denomination. They also regulated the question of Separation and 
divorce. 

The "Staatsgrundgesetz" of 1867 introduced the principle of equality to all Citi-
zens. Everybody had the same right to stand for public office, of religious freedom 
and freedom of conscience. In 1868, by repeal of the Konkordat, the marriage legis-
lation and the marriage Jurisdiction was transferred back to the State authorities. In 
addition to the church-based marriage a civil marriage, called "Notzivilehe," was 
introduced. 1870 civil marriage was defined as the standard case for all non-denom-
inationals. Even if the basic law of 1867 guaranteed equality of all subjects, the mar-
riage law still adhered to denominational differences. This resulted in discrimination 
and systematic verifications of so-called marriage hindrances or quasi-objective 
obstacles. 

Brod, Max: Elegie an die abgefallenen Juden. In: Idem: Im Kampf um das Judentum. Wien, 
Berlin 1920, 129-131, here 131. 

12 Idem. In: Selbstwehr No. 14, April 8, 1921, 1. 
13 Selbstwehr No. 23, June 8, 1928, 5. - Selbstwehr No. 46, November 16, 1928, 5. 
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The Austrian marriage law listed quite a number of these marriage obstacles. The 
majority of confessionly defined marriage obstacles derived from the canonic law. 
The regulations for interconfessional marriages as well as for marriages of non-
denominationals and Jewish partners had the Catholic dogma of the indissolubility 
of the Catholic marriage as a starting point. The list included: 

- a person's incapacity to consent to a marriage 
- forced consent 
- or cases were the bride was already pregnant by another partner than her future 

husband 
- in generál, members of the Austrian army were only allowed to marry under cer-

tain conditions and with prior permission 

Other obstacles included: 
- physical disabilities which made it impossible for a couple to have children 
- moral inability 
- marriage between partners where one was already married 
- clerics who had vowed to practice celibacy 
- certain blood relations (among Christians this included affinity) 
- adultery (i. e. partners who committed adultery were not allowed to marry) 
- murder 
- formal errors 
- and, finally, the one obstacle that is crucial for my talk: "Religionsverschiedenheit" 

which literally, and quite euphemistically, is translated with difference in religious 
denomination.14 

Taken from the canonic law, paragraph 64 of the Austrian marriage law was for-
mulated as follows: "Eheverträge zwischen Christen und Personen, die sich nicht 
zur christlichen Religion bekennen, können nicht gültig eingegangen werden."15 

In the following I will not go into the details of discrimination for the non-
Catholic Christian denominations. I would rather like to concentrate on the decisive 
issues for our topic. According to the Austrian marriage law marriages between 
Jewish and Christian partners were outlawed. This is not really surprising. But it was 
also impossible that a Catholic married a non-denominational partner validly. This 
little word "validly," or in German "gültig," will be crucial later on. So will be the 
verb "bekennen," to profess. 

Thus, intermarriages were possible only between a Jewish and a non-denomina-
tional partner. If the Christian partner wanted or had to keep his religion, the Jewish 

Harmat, Ulrike: Ehe auf Widerruf? Der Konflikt um das Eherecht in Österreich 1918-1938. 
Frankfurt/M. 1999, particularly part 1: Das österreichische Eherecht: Entwicklung - Rechts-
umgehung - Reformversuche vor 1918, 1-65. - Cf. Rieder, Stephan: Die österreichischen 
Ehegesetze mit den einschlägigen Verordnungen und Erlässen. Wien 1926, where one also 
finds earlier laws from the time of the monarchy. - See also: Das allgemeine bürgerliche 
Gesetzbuch für das Kaisertum Österreich. Eds. Ehrenreich, Max L./Kastner, Oswald/ 
Kraus, Josef. Österreichische Gesetzeskunde. Vol. 1. Wien 1913, 41-80. 
Ibid. 50. 
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partner only had the Option to convert to Christianity. Until 1919 in the Czech lands 
civil marriages were only possible between dissident partners or non-denomination-
als and Jewish partners. Because of the legal framework, indirectly conversion is of 
importance for my research project. 

But the commentary to paragraph 64 emphasized a subtle difference. Following 
the canonic law a momentous difference existed between baptism, which had an 
"indelible character," and the "profession" to a religion, which was possible. 
Theoretically a non-denominational person could profess to Catholicism in front of 
a priest. Following the State law he or she had to be regarded as Christian and the 
marriage with a Catholic would be valid. The commentary continued: 

Das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit läßt sich nicht rechtfertigen. Es ist gewiss nicht 
richtig, wenn das Gesetz es unter die Fälle des Abganges des sittlichen Vermögens zählt. Es 
führt geradezu zu unmoralischen Handlungen, da zahlreiche Ehen nicht anders geschlossen 
werden können, als nach vorherigem Religionswechsel. 

By suspicion of breaking the marriage law, the validity of the marriage was inves-
tigated by the authorities. Under the Criminal Code, paragraph 507, deliberate vio-
lation of the Jurisdiction on marriage obstacles or concealment of the existence of 
marriage obstacles was a punishable offence which could lead to imprisonment of 
three to six months. In addition, these marriages were declared invalid. Children 
from these invalid marriages got a guardian. They and their mothers lost name and 
status of the father or husband. Marriage laws not only regulated the procedures for 
concluding a marriage, but also the conditions of Separation and divorce. Here, too, 
the regulations related to the Catholic dogma of the indissolubility of a Catholic 
marriage. Austrian regulations concerning Separation and divorce did not apply to 
non-denominationals and Jews as non-Catholics in generál were allowed to separate 
and to divorce. Separation and divorce of intermarriages after the previous conver-
sion of one partner or his declaration of being a non-confessional bore no problems. 
However, as soon as one partner converted to Catholicism the marriage was 
undissovable, and only the non-Catholic partner could ask for a Separation. 

In paragraph 123 and under the heading "Exceptions for Jews" the Austrian law 
governed Jewish marriages. Some sections intended to make Jewish marriages more 
difficult in order to influence demographic developments. Only some regulations 
were meant to follow the "halacha", others were said to be identical with the 
"halacha". Regardless of details, the main points regulated that the marriage was to 
be carried out by a Rabbi or the teacher in the community of one of the partners, 
that marriages had to be listed in the registers and authenticated. Couples who mar-
ried by halachic regulations only, risked forced divorce and punishment. The Rabbi 
was responsible for executing Separation and divorce, spouses were not allowed to 
require divorce.17 

The most remarkable part of this section of the marriage law is paragraph 136. 
One of the - at first seemingly - absurdities of the Austrian marriage law was that it 

Ibid. 
Ibid. 75 passim. 
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was impossible for Christians or Catholics to marry a non-Christian partner. None-
theless, a marriage in which one partner converted to Catholicism was allowed to be 
continued as an interdenominational marriage. Paragraph 136 stated that a marriage 
was not to be separated forcibly when one of the Jewish partners converted to 
Christianity. If one of the partners became Christian or non-confessional, the 
marriage could be separated according to the "Regulations on Jewish marriages" -
even if it was conversion to Catholicism. If both partners converted to Catholicism 
the marriage became undissovable.18 This regulation in particular underlines that 
religion indeed was a minor issue, that "Religion war Nebensache." 

Law in practice 

In reality the marriage law, and especially the regulations on the invalidity of mar-
riages because of violation of insurmountable marriage obstacles, led to extensive 
Jurisdiction. The highest instance in the Habsburg monarchy, with Jurisdiction also 
over "Bohemian marriages," was the Highest Court in Vienna which confirmed or 
overruled decisions of downstream courts, like the one in Prague.19 For example, the 
Highest Court declared interdenominational civil marriages as unvalid which were 
concluded by Habsburg subjects in foreign countries, for instance in Saxonia, 
Prussia or Hungary where couples could marry interconfessionally at the registry 
office. After 1905 - when a highly active reform movement started fighting for the 
de-Catholisation of the State marriage law - the Highest Court in Vienna started 
changing its ruling on interdenominational marriages concluded by subjects from 
Habsburg abroad. 

Es ist in Österreich nicht verboten, dass Ehen zwischen Christen und Nichtchristen bestehen, 
sondern nur, dass sie zwischen Christen und Nichtchristen hierlands eingegangen werden. 

It was decisive that the couple had not intended to live in Austria when it decided 
to marry abroad. However, a fundamental change of the law did not occur until the 
end of the Habsburg monarchy, and even then Austria kept its Catholic dominated 
marriage law. 

Marriage law and reality in the Czechoslovak Republic 

After 1918 the Situation changed fundamentally in the newly founded Czechoslovak 
Republic. By a marriage reform law, the "Eherechtsnovelle" of May 22, 1919, 
Austrian marriage law was changed profoundly through the abolition of all denom-
inational commitments (by the way, these changes were accompanied by massive 
interventions of the Catholic church). The key changes included the implementation 
of an optional civil marriage and a change in the regulations referring to Separation 

Ibid. 78-80, § 136 and comment. 
Junker, Richard /Fuchs, Gustav (eds.): Rechtssprechung des k.k. Obersten Gerichtshofes in 
Eheungültigkeitssachen. Wien 1916. 
Ibid. 154, No. 49. 
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and divorce. 21 Th e optiona l civil marriag e provide d th e possibility for marriage s to 
be conclude d eithe r at th e registry office or religiously. In addition , th e marriag e 
obstacl e concernin g relationshi p by marriage , or affinity, where standardize d (which 
affected th e special condition s for Jewish couples) . Throug h these laws all denomi -
nation s were equate d in thei r rights and dutie s with regard to marriag e and divorce . 
In contras t to th e regulation s unde r th e Habsbur g monarch y th e decision concern -
ing th e denominatio n of th e childre n in inter-religiou s marriage s require d an 
additiona l legal regulation . And so th e Czechchoslova k marriag e law stipulated : 

In was für einer Religion ein Kind , dessen Eltern in dem Religionsbekenntniss e nich t über-
einstimmen , zu erziehen , und in welchem Alter ein Kind zu einer ander n Religion, als in der 
es erzogen worden ist, sich zu bekenne n berechtige t sei, bestimme n die politische n Vorschrif-
ten. 

Unti l 1925 thi s was no t regulated . But the n a law concernin g „di e gegenseitigen 
Verhältniss e der Religionsbekenntnisse " was promulgated . Paragrap h 1 stated : 

Die in der Ehe geborenen oder solchen gleichgestellte Kinde r folgen, wenn beide Eltern dem-
selben Bekenntniss e angehören , dem Bekenntniss e ihrer Eltern . Ist dies nich t der Fall, so fol-
gen die Kinde r männliche n Geschlechte s dem Vater, die Kinde r weiblichen Geschlechte s der 
Mutter . Doch  könne n die Ehegatte n durch Vertrag festsetzen, dass das umgekehrt e Verhältni s 
stattfinde n solle, oder bestimmen , welchem Bekenntniss e die Kinde r angehöre n sollen [...] . 

In addition , paragrap h 15 mad e it clear tha t denominatio n coul d also includ e th e 
categor y "non-denominational. " In addition , denominationa l and non-denomina -
tiona l Citizen s were accorde d equa l rights. 24 

Fo r childre n from intermarriage s thi s opene d up various option s of identit y con -
struction , dependin g on th e contex t in which the y operated . Theoretically , th e son 
of a Jewish mothe r coul d follow his father' s religion and stop being a Jew. Thi s 
would have been th e mos t simple option , because belongin g to th e religion of th e 
fathe r coul d be manifeste d throug h baptism . In case of parent s no t living thei r 
denomination , a definitio n of a boy's religion and identit y depende d on context . Fo r 
instance , for his Jewish relatives and th e communit y th e boy was a Jew, because he 
was no t baptize d and th e mothe r was a Jewess. However , other s mos t likely regard -
ed him as non-denominational . In th e opposit e case, a non-Jewis h mothe r and a 
Jewish father , a boy faced a serious problém . Accordin g to Czechoslova k law he 
coul d be defined as a Jew, which de facto he was not . O r was he? 

Geset z über die Eherefor m vom 22. Mai 1919, Nr . 320, durch welches die Bestimmunge n 
des bürgerliche n Rechte s über die Förmlichkeite n des Ehevertrages , über die Trennun g und 
über die Ehehinderniss e abgeänder t werden (kundgemach t am 13. Jun i 1919) nebst Durch -
führungsverordnun g vom 27. Jun i 1919, N r 362. In : Gesetz e und Verordnunge n der Tsche-
choslowakische n Republik . Brunn 1919. -  See also: Das Allgemeine bürgerlich e Gesetz -
buch für die čechoslovakisch e Republi k samt den einschlägigen Gesetze n und Verord-
nungen mit Erläuterunge n aus der oberstgerichtliche n Rechtsprechung . Zweites Haupt -
stück. Von dem Eherechte . Brunn 1928. 
Ibid.  76, § 140. 
Ibid.  Anhan g 19, Geset z vom 23. April 1925, Slg. Nr . 96, betreffend die gegenseitigen Ver-
hältnisse der Religionsbekenntniss e 983, § 1(1). 
Ibid.  985, § 15. 
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The tension created by t w o different law Systems often led to hybr id identities, 
especially w h e n identities were defined in a self-confident manner. J o h n Abels ' 
repor t from his chi ldhood in Prague illustrates this point : 

My most constant companion through boyhood until adolescence was the son of our neigh-
bour, Mr. Klein. He was Jewish but his wife was Catholic and in order not fall out over the 
religion of their son, Willi, Mr. Klein chose a protestant faith for his offspring. In fact, 
Mr. Klein not only was a non-practising Jew, but also totally irreligious. 

T h e following example demonst ra tes just h o w individual denominat ional and 
national identities had been defined before. O n the 1922 popula t ion census the 
nationalist "Selbs twehr" commented : 

Nun ist bei den Juden am interessantesten ihre Religion. Bloß 990 von 1.000 waren Israeliten. 
Es haben sich nämlich 39 konfessionslos, 11 röm. Kath., 3 evangelisch, 3 griechisch-orthodox 
gemeldet. Diese Angaben entsprechen auch den Tatsachen. Die Konfessionslosen, das sind die 
Sozialisten, von den römisch-katholischen wird amtlich ein Beispiel mitgeteilt: ein Jude hei-
ratet eine tschechische Christin, hat sich selbst so wie beide seine Kinder taufen lassen, bei der 
Volkszählung hat er jedoch sich und seine Kinder zur jüdischen, seine Frau zur tschechischen 
Nationalität gemeldet. 

O n e source clearly demonstra tes the differences be tween State laws and "halacha". 
The law obliged the Jewish communi t ies in the Czechoslovak Republ ic to maintain 
registers. Basically, it was assumed that there was a c o m m o n interest be tween the 
State, the communit ies and the individual Citizens to keep registers. Yet f rom a Jewish 
po in t of view this was on ly t rue w h e n there was no deviation from the "halacha". 
In addit ion, the registers no t on ly served the denominat ional requirements of the 
communi t ies , bu t also the individuals. Ten years after the Promulgat ion of the 
Czechos lovak marriage amendmen t act, in 1929, the secretary of the J K G (Jüdische 
Kul tusgemeinde/Jewish Congregat ion) Prag Gustav Fleischmann argued in the 
"Selbstwehr": 

Die Wahrung der religiösen Bedürfnisse kann nicht im Widerspruche sein mit den staatlichen 
Gesetzen; gibt es also auf dem Gebiete der Matrikenführung ein religiöses Bedürfnis, welches 
den staatlichen Gesetzen zuwiderläuft, kann es nicht befriedigt werden. 

However , in the following paragraph he revoked this Statement b y saying that it 
are on ly the communi t ies w h o can define wha t exactly consti tutes a religious neces-
sity. Potent ial conflicts of interest are, for example, referred to in terms of whe ther 
o r no t a circumcision is registered in the so-called "Gebur t smat r iken . " Accord ing to 
Fleischmann circumcision is a prerequisi te for generál acceptance in the Jewish com-
munity . Hence , the registration is of key impor tance . In this context, documenta t ion 
of a marriage at the civil registry office only is regarded as a religious necessity. A 
major difference between State law and "halacha" wi th regard to the religious affili-
at ion of children from intermarriages is described as follows: 

Microfilm memoires Leo Baeck Institut (Berlin) (MM II, 33, Box 15). Abels, John: Glad, 
mighty glad, to be British, Billingham 1996. 
Selbstwehr No. 46, November 17, 1922, 3. 
Fleischmann, G.fustav]: Matrik und Kultusgemeinde I. In: Selbstwehr No. 20, May 17, 
1929, 1-2. 
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Es kann dabei vorkommen, daß solche religiöse Momente, deren Eintragung resp. die 
Anmerkung ihre Fehlens imstande sind, den Betreffenden in den Augen der Religionsgenossen 
oder bestimmter Kreise der selben herabzusetzen. So kann z.B. jemand, der nach dem 
staatlichen Gesetz als ehelich geboren oder als Jude gilt, nach den strengen und natürlich nur 
pro foro ecclesiastico geltenden Religionsvorschriften als unehelich oder als NichtJude angese-
hen werden. 

Conclusions 

This article has focussed on the meaning of intermarriage in the Bohemian lands and 
Czechoslovakia between 1880 and 1938. The topic represents one of the most 
intimate interactions between people of different ethnic identity. I have concentrat-
ed on the dynamic evolution of State laws governing marriages and the emergence 
of a racial discours which especially highlighted intermarriages. In this discourse, 
religion increasingly became a minor matter, a "Nebensache" as it was referred to in 
marriage advertisements of the 1920s. Self-ascription and perception by "the other" 
in social Spaces defined as frontiers resulted in identity constructions which are 
situated on a Stratum between what has been termed "biological integration" on the 
one hand and "(self-)destruction" on the other. 

In summary, in the contemporary racist discourse of the turn of the 19' Century 
intermarriages served as a major building-bloc to maintain and consolidate ethnic 
boundaries. They, thus, became a role model to contrast the earlier, mid -^ 1 Centu-
ry imagination and aspiration of biological integration. 

Idem: Matrik und Kultusgemeinde IL In: Selbstwehr No. 24, June 14, 1929, 3-4. 



Michal Frankl 

" S O N D E R W E G " O F C Z E C H A N T I S E M I T I S M ? 

Nationalism , Nationa l Conflic t and Antisemitis m in Czec h Societ y 
in th e Latě 19th Centur y 

O n Ma y 16' , 1898, in th e pleasan t atmospher e of th e Choděr a restauran t in Prague , 
a group of men (a "table society, " Tischgesellschaft) cam e togethe r -  as the y used to 
do regularly. AU of the m were respecte d and publicl y active personalitie s and coul d 
be describe d as radica l Czec h nationalists . Thei r informa l gathering s were name d 
after a famou s Czec h writer , feuilletonis t and poet , Jan Neruda . 

O n tha t evenin g these respectabl e radical s focused thei r discussion s on th e topi c 
of antisemitis m and , as a police spy was also present , we can at least partl y recon -
struc t thei r deliberations . The y complaine d abou t th e insufficien t disseminatio n of 
antisemitis m in Czec h society, even thoug h - the y claime d - th e Jews ignore th e 
Czec h nationa l movement , suppor t every governmen t and in Pragu e the y consti -
tut e th e core of "Germa n elements. " The y furthe r discussed th e possible ways of 
promotin g "practica l antisemitism " and decide d to advanc e throug h a networ k of 
informa l private societie s name d after "our great antisemit é Neruda " (a referenc e to 
a fierce antisemiti c pamphle t "Pr o strach židovský" (Fo r Jewish Fear) 1 publishe d 
by Nerud a in 1869) tha t shoul d promot e antisemitism . Fo r th e police official who 
compile d th e repor t th e fact tha t these men were "radica l antisemites " was clear 
enoug h and ther e was no need for furthe r explanatio n of th e motive s of thei r anti -
semitism. 2 

But for a historia n th e question , why these radica l Czec h politicians , journalists , 
businessme n or small entrepreneur s were antisemitic , is of crucia l importance . What 
mad e these peopl e believe th e Jews were th e mos t treacherou s and dangerou s ene -
mies of th e Czec h nation ? What mad e these busy men invest tim e and energy to 
spread th e "Gospel " of antisemitism ? 

Th e existing Czec h historiograph y seems to provid e us with quit e an unanimou s 
answer to thi s question . As expressed by Marti n Kučera , an expert on Czec h radica l 
nationalists , 

Neruda,  Jan: Pro strach židovský [Fo r Jewish Fear] . In : Národn í listy 22.6.1869, 1. -  24.6. 
1869, 1. -  25.6.1869, 1. -  1.7.1869, 1. -  2.7.1869, 1. The text was later republishe d in 
several editions , for instance : Neruda,  Jan: „Pr o strach židovský". Politick á studie. Prah a 
1870. -  Idem: Pro strach židovský. Prah a 1942. 
Národn í archiv v Praze [Nationa l Archives, Prague ; furthe r quote d as NA] , Presidiu m 
místodržitelstv í [Czech Governor s Office, furthe r PM ] 1891-1900, 8/1/9/1 , repor t of 
Prague police director , May 5, 1898. -  Zur čechische n Agitation. In : Bohemi a 19.5.1898. -
Zasláno . P. T. členům rozpuštěn é "Národn í Obrany " [Sent to the Editor . To the Member s 
of Disbande d Nationa l Defence] , In : Hlasy z Podřipska , 6.5.1898, 5. -  Z Prah y [Fro m 
Prague] . In : Hlasy z Podřipska , 17.5.1898, 1. 
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[...] a Czec h nationalis t from less well-to-d o social classes would no t becom e an antisemit é had 
the Jews with thei r relative financia l strengt h spoken Czec h and supporte d Czec h nationa l and 
state-righ t struggle [...] . 

A n d ano the r Czec h historian , He len a Krejčová , w h o publishe s widely o n th e 
topi c of C z e c h antisemitism , repeat s in n u m e r o u s text s -  wi th slight variation s -  tha t 
" in Bohemi a th e antisemitis m was perceive d ra the r in th e nat iona l way," even t h o u g h 
ther e also existed socia l ("also nat ional l y t inged" ) an d religiou s antisemitism . Wi t h 
som e exceptions , ther e was n o "rac ia l " antisemitis m in Bohemi a befor e Worl d 
War I I . 4 T o give yet ano the r exampl e we ca n quo t e Jiř í Kořalka , au tho r of impor t an t 
studie s o n C z e c h h is tor y of th e 19 l Centur y an d of an impressiv e b iograph y of 
Frant iše k Palacký , w h o assert s tha t in C z e c h citie s th e 

[...] the occasiona l outburst s of antisemitis m were relate d chiefly to th e Czech-Germa n 
nationa l conflict . Loca l Jews in man y cities in th e Czec h interio r were accuse d of giving 
preferenc e to Germa n language and culture , even thoug h the y lived amon g a linguisticall y 
Czec h population . 

N o t onl y Czec h historian s shar e thi s persuasion . I t suffices t o quo t e th e doye n of 
th e h i s tor iograph y o n m o d e r n antisemitism , Pete r Pulzer , w h o suggests tha t onl y in 
th e German-speakin g par t of Austr i a antisemitis m was a "Streitfrag e zwische n [poli -
t ischen ] Par te ien . " I n Bohemi a an d Galici a o n th e o the r side, "ger ie te n die J u d e n 
nac h de n friedliche n achtzige r Jah re n e rneu t zwische n die F r o n t e n ethnische r u n d 
ökonomische r Gegensä t ze . " 6 A simila r in terpre ta t io n ca n be foun d in William O . 

Kučera, Martin : Reakc e na hilsneriád u v táboř e českých radikál ů [Th e Reaction s to the 
Hilsne r Affair in th e Cam p of Czec h Radicals J In : Pojar, Miloš : Hilsnerov a aféra a česká 
společnos t 1899-1999 [Th e Hilsne r Affair and Czec h Society , 1899-1999] . Prah a 1999, 73-
88, her e 84. 
Krejčová, Helena : Židovsk á komunit a v modern í české společnost i [Th e Jewish 
Communit y in Moder n Czec h Society] . In : Veber, Václav (ed.) : Žid é v novodobýc h 
dějinác h [Jews in Moder n History] . Prah a 1997, 17-27, her e 22. -  Similar for instance : 
Krejčová, Helena : Hilsneriád a [Th e Hilsne r Affair]. In : Dějin y a současnos t 3 (1992) 20-24 . 
-  Idem/Misková,  Alena: Anmerkunge n zur Frag e des Antisemitismu s in den böhmische n 
Länder n End e des 19. Jahrhundert . In : Hoensch, Jör g K./Biman,  Stanislav/ Lipták,  Lubo -
mír (eds.) : Judenemanzipatio n -  Antisemitismu s - Verfolgung in Deutschland , Österreich -
Ungarn , den böhmische n Länder n un d in der Slowakei. Essen 1998 (Veröffentlichunge n der 
Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 6) 55-84, her e 
55. 
Kořalka, Jiří : Národn í identit a Žid ů v českých zemíc h 1848-1918 mez i němectvím , češstvím 
a sionisme m [Nationa l Identit y of Jews in Czec h Lands , 1848-1918 Between German , 
Czec h and Sionis t Allegiances]. In : Tomaszewski,  Jerzy/ Valenta, Jarosla v (eds.) : Žid é 
v české a polské občansk é společnost i [Jews in Czec h and Polish Civic Society] . Prah a 1999, 
9-25, her e 20. 
Pulzer, Peter : Di e Wiederkeh r des alten Hasses , in: Lowenstein, Steven M./ Mendes-Flohr, 
Vzul/Pulzer,  Peter/ 'Rieh]arz, Monik a (eds.) : Deutsch-jüdisch e Geschicht e in der Neuzeit . 
Vol. 3. Münche n 1997, 193-248, her e 218. -  In his often quote d and - especially in th e tim e 
of its publicatio n -  substantia l histor y of moder n antisemitis m in German y and Austria, 
Pulze r argues in a similar way: " I n Pragu e and several othe r cities th e Germa n minorit y 
would have disintegrate d but for Jewish support . [...] We have seen th e reason s for thi s 
stubbor n anti-Czec h attitud e amon g Jews. I t in turn , lay at the roo t of muc h Czec h anti -
Semitism. " Pulzer, Peter : Th e Rise of Politica l Anti-Semitis m in German y & Austria. 
Cambridge/Mass . 1988, 134. 
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McCagg's "History of Habsburg Jews".7 However, it should be noted that other 
historians provide us with a more balanced - even when sometimes slightly simpli-
fied - description of Czech antisemitism.8 

It appears that a large number of historians tends to stress the importance of the 
specific conditions of German-Czech national conflict for the development and 
character of Czech antisemitism. According to this Interpretation Czech antisemites 
reacted to the - real or perceived - siding of Bohemian and Moravian Jews with the 
Germans. 

In depicting a very distinct, special way of Czech antisemitism these historians 
desist from a comparative approach and avoid placing the phenomenon of Czech 
antisemitism into a broader European context. If they do compare, then rather in a 
negative way by stressing a fundamental typological difference between German and 
Czech antisemitism: the former being described as a racist ideology and movement, 
the latter as "only" national, or social and sometimes religious hate. In stressing the 
non-racist character of Czech antisemitism, these interpretations also imply that 
Czech antisemites would have been willing to accept the Jews as equal members of 
the nation had the Jews declared themselves Czech, spoken Czech, or - for instance 
- had sent their children to Czech schools. 

Far from denying the significance of the Czech-German conflict for Czech 19' 
Century history generally and for the history of Czech antisemitism specifically, 
I would like to open - in this paper - a different and broader perspective. Primarily, 
I would like to point out two aspects: firstly that the type of exclusive nationalism 
and antisemitism was in no way specific for the Czech Lands and did not necessarily 
originate in the concrete conditions of the Czech-German conflict. Secondly, I would 
like to highlight the - it seems to me, neglected - aspect of Czech political anti-
semitism. At the same time, I do not attempt to provide in this paper a complete or 
concise history of Czech antisemitism of the last quarter of the 19' Century, nor do 
I harbour an ambition to touch upon all significant aspects, events or personalities 
that relate to this phenomenon. 

Thumbing through Czech newspapers published in the 1880s or reading police 
reports, not much effort is needed to realize that an antisemitic discourse was in the 
making in a part of Czech journalism and society at large, as it was in other neigh-
boring countries. Especially a number of Czech regional Journals plunged into 
denouncing Jews as the enemies of the nation, as social exploiters, as "germanising" 
elements etc. The police and district officials' reports gathered in the Czech 
Governor's Office also reveal a growing number of - both Czech and German -
antisemitic leaflets, books or posters - partly imports from Germany or Austria, 

McCagg, William O.: A History of Habsburg Jews, 1670-1918. Bloomington, Indianapolis 
1989, 174-180. 
See Riff, Michael A.: Czech Antisemitism and the Jewish Response before 1914. In: The 
Wiener Library Bulletin 39/40 (1976) 8-20. - Stölzl, Christoph: Kafkas böses Böhmen. Zur 
Sozialgeschichte eines Prager Juden. München 1975. - Kieval, Hillel J.: The Making of 
Czech Jewry. National Conflict and Jewish Society in Bohemia, 1870-1918. New York, 
Oxford 1988, esp. 64-77. 
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pard y "domesti c products. " Wide publicit y was awarded to th e ideas of August 
Rohling , professor at Pragu e Theologica l Faculty , who depicte d th e Talmu d as 
th e sourc e of Jewish negative and anti-Christia n behavio r and attempte d to "prove" 
th e existence of Jewish rituá l murde r cases. Hi s texts, distribute d widely in bot h 
Germa n and Czec h versions, proved to have th e potentia l to mobiliz e Christian s 
against th e Jews and to worsen th e relation s of th e majorit y to th e Jewish minority . 
Eventually , th e disseminatio n of Rohling' s ideas forced bot h th e Czec h Governo r 
and th e Educatio n Ministe r to make Rohlin g reduc e his public antisemiti c engage-
ment. 9 

In April 1882, for instance , Pragu e police headquarter s informe d abou t growing 
antisemiti c sentiment s amon g th e Czec h public and specifically stressed tha t thi s 
hold s tru e also with man y respectable , wealth y and moderat e men . Thes e allegedly 
complaine d tha t th e Jews were characterize d by th e effort to contro l th e largest pos-
sible par t of th e nationa l (mean t is Czec h national ) incom e in orde r to gain politica l 
significance in th e statě . Th e Jews were said to -  in thei r drive for mone y and profi t 
-  procee d in an unfai r manne r and to misuse journalis m for thei r interests. 10 

Th e influenc e of thi s new antisemiti c discours e coul d be also measure d on th e 
basis of th e numbe r of mino r anti-Jewis h incident s -  such as ston e throwin g int o th e 
windows of Jewish houses , businesses or flats, threatenin g letters , or even plante d 
explosives. Often , these incident s grew ou t of specific local condition s and did no t 
exceed thei r local dimensions . 

Certainly , quit e a few conflic t lineš coul d be foun d between th e perceived need s 
and interest s of Czec h nationalis m and th e linguistic and social pattern s of a large 
par t of th e Jewish minorit y in Bohemi a and Moravia . A significant par t of th e Jewish 
populatio n gravitated toward s Germa n cultur e and language, a proces s tha t was 
catalyze d by th e "enlightened " policie s of th e empero r Josep h IL who attempte d to 
make th e Jews "useful" for th e statě : throug h Germa n educatio n or -  for instanc e -
throug h th e assignmen t of Germa n names . At th e same time , at least unti l th e 1870s 
th e Germa n optio n opene d wider cultura l horizon s and offered bette r professiona l 
or economi c chances . Germa n liberalism was indee d an attractiv e politica l optio n for 
th e Jews, as it was credite d with definitive abolitio n of discriminativ e anti-Jewis h 
laws and with th e introductio n of civic and economi c freedoms . Th e liberal ide-
ology seemed to promis e furthe r progress of sciences , educatio n and toleranc e and -
in th e end - also to do away with old anti-Jewis h prejudices . 

Thi s -  in effect -  pavěd th e way for th e numerou s possible conflict s between 
Czec h nationalis m and part s of th e Jewish minorit y -  th e main visible "battlefields" 
being th e populatio n censuses , th e up-keepin g of Germa n Jewish school s in Czec h 
cities, and th e persistenc e of th e largely Germa n characte r of Moravia n Jewish com -
munities . Anyway, th e Situatio n was far mor e comple x and change d dynamically . 
Especiall y th e 1880s and 1890s were characterize d by a radica l acceleratio n of th e 

A numbe r of document s relatin g to Rohling' s texts and activities can be found in: NA, PM 
1881-1890, 8/1/9/1 . -  See also: Hellwing, Isak A.: Der konfessionelle Antisemitismu s im 
19. Jahrhunder t in Österreich . Wien, Freiburg , Basel 1972. 

0 NA, PM 1881-1890, 8/1/9/1 , repor t of Prague police director , April 26, 1882. 
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developmen t of Czec h Jewish assimilationis t movements , as well as of th e overall 
integratio n of Jews in Czec h society. 11 

Nevertheless , it seems tha t th e them e of Jews who allegedly incline d to th e Ger -
ma n side and supporte d th e -  unjust , as Czec h nationalist s perceived it -  Germa n 
characte r of Czec h town s was převalen i in th e argumentatio n of Czec h antisemites . 
Th e Jews were accuse d of supportin g Germa n liberal (henc e centralizin g and oppres -
sive) politics , of speakin g German , of readin g Germa n newspaper s and books , 
attendin g Germa n theater , sendin g thei r childre n to Germa n schools , up-keepin g 
"private" Germa n school s in Czec h towns , generally of "Germanizing. " 

Give n th e frequenc y and th e cardina l importanc e of th e image of Jews as "ger-
manizin g elements " it is useful to analýze th e way these "facts" were built in th e 
nationalis t discours e and ho w thi s "knowledge" abou t th e Jews was achieved and 
maintaine d while facing change s in th e patter n of nationa l allegiance s of th e Jewish 
minority . As a füll analysis of thi s proces s clearly goes beyon d th e limit s of thi s shor t 
pape r I will attemp t to describe -  as a sort of litmu s test -  selected example s of th e 
attitude s of Czec h nationalist s toward s th e Czech-Jewis h movemen t and generally 
toward s th e Jews who considere d themselve s to be Czech . 

In Czec h journalis m of th e period , th e perceptio n of Jews as a distinc t natio n or 
race was rathe r commonplace . Fo r instance , in a belligeren t articl e "Kd o s nám i a 
kdo prot i nám " (Who is With U s And Who Against Us ) publishe d in several Czec h 
regiona l newspaper s after th e populatio n censu s of 1880, thi s fact is taken for grant -
ed: Jews are "as is commonl y known , a natio n of a different huma n race tha n we or 
ou r neighbors , th e Germans . The y belon g to th e Semiti c race [...]." 1 2 Fo r mos t of 
th e -  at least originally mor e or less liberal -  publicist s thi s did no t necessaril y 
exclude th e theoretica l possibility of th e assimilatio n of th e Jews, but th e guilt for th e 
persisten t existence of the separat e Jewish "nation " was placed with th e Jews, who 
allegedly refused to assimilate to th e hos t nations . Františe k Schwarz , an importan t 
Czec h nationa l activist from th e Plzeň/Pilse n region , asserts in a lon g articl e on th e 
"Jewish Question" : "Hadn' t its racia l characte r been artificially maintaine d by th e 
inne r institution s [of th e Jews] [...] , th e Jewry would [...] long-ag o have merged 
with th e rest of th e huma n society. " But , accordin g to Schwarz , th e Jews resisted th e 
possibility to mix with non-Jew s and to get rid of thei r Jewish specifics and chiefly 
despised th e onl y way to achieve thi s goal: th e intermarriage. 13 

In my opinion , these Statement s demonstrat e a proces s of transformatio n of th e 
liberal vision of füll assimilatio n of th e Jews int o a moder n antisemiti c discourse , 
similar to th e developmen t of th e ideas of Wilhelm Marr , th e Germa n "patriarc h of 
antisemitism " who turne d from th e concep t of mergin g th e Jews with th e rest of th e 
society throug h intermarriag e in th e 1860s to th e image of a separat e Jewish race 

For an accoun t of the rise of Czech-Jewis h movemen t see: Kieval: The Makin g of Czech 
Jewry (cf. fn. 8). 
Kdo s nám i a kdo prot i nám [Who is With Us And Who Against Us] . In : Jičínský obzor 
16.1.1881, 1.-Pozo r 10.2.1881, l.-Podřipa n 8.1.1881, 1-2. 
Schwarz, František : Otázka židovská [Jewish Question] . In : Osvěta 10 (1880) 583-592, 677-
686, 772-781, 910-922, here 589. 
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rulin g over German y by 1879, pessimisticall y complainin g abou t th e infiltratio n of 
th e Germa n society by Jews and "Jewish spirit." 14 

Some of th e reaction s to th e above mentione d censu s of 1880 coul d be of interes t 
in thi s context . Th e Austrian populatio n censuse s did no t researc h th e nationalit y 
but th e Umgangssprache (obcovac í řeč, th e language of daily use) which cam e to 
be considere d a mea n to measur e th e affiliation with thi s or th e othe r nation . Th e 
censuse s accordingl y turne d int o being a major battlefield between th e nationalitie s 
in th e Czec h Land s and th e nationalist s from bot h sides -  especially in mixed region s 
-  bitterl y fought for every single "soul." As such , th e censuse s beginnin g with tha t 
of 1880 are a sign of th e growing pressure to restructur e th e individua l and collective 
identitie s alon g clearly nationa l lineš and to force every perso n to declar e an un -
equivoca l affiliation with on e nation . 

To be sure, registerin g to be Czec h or Germa n in th e censu s form has no t neces -
sarily left us an y proo f of th e person' s subjective identificatio n with th e particula r 
nationality . Th e decision to side with Czech s or German s shoul d rathe r be under -
stoo d as a public declaration , a nationalist-politica l decision , as an act of public 
demonstratio n of th e adherenc e to a nationa l community . 

I t was for th e first tim e in th e censu s of 1880 tha t a significant par t of th e Jews in 
Czec h town s and region s apparentl y declare d themselve s to be Czec h (to use Czec h 
Umgangssprache) even thoug h th e majorit y of th e Jews in th e C z ec h Land s still 
decide d to fill in "German " Umgangssprache. But ther e certainl y were regiona l 
differences : for instanc e in th e Czec h city of Tábo r as man y as 97 per cen t of th e 
Jewish populatio n sided with th e Czech s in thi s census, 15 while in ethnicall y mixed 
regions , th e recor d seemed to be a different on e -  th e Jewish inhabitant s tende d to 
register tha t the y use th e Germa n Umgangssprache. 

Th e above mentione d articl e "Kdo s nám i a kdo prot i nám " was writte n before th e 
result s of th e censu s were available for mos t places. Th e (unknown ) autho r seems to 
suppor t th e assimilatio n of th e Jews and complain s that , unlik e as in othe r countries , 
in Bohemi a th e Jews refuse to merge int o th e Czec h natio n and to adop t th e local 
(Czech ) language. But between th e lineš we can read tha t th e autho r does no t 
recko n with th e possibility of integratio n of th e Jews int o th e nation : 

When our Germa n neighbors , even though the Jews always defended the interest s of the 
Germa n nation , find it prope r to emancipat e themselves in every respect from the Jewish in-
fluence, how should we provide for our nationa l causa against the Jewish element s tha t exploit 
us not  only in the materiá l and financia l respect , but also counte r the spirituál , nationa l and 
politica l interest s of our nation , [and] in Czech communitie s and district s erode the organism 
of the nationa l society [...] . 

Tha t thi s declaratio n served rathe r as a constructio n of th e image of th e Jews as 
nationa l enemie s tha n as an attemp t to pressure the m to switch to th e Czec h side, 
becam e clear soon after th e census . Th e local newspape r of th e Jičín region , to pro -

For details see: Zimmermann,  Moshe : Wilhelm Marr . The Patriarc h of Antisemitism . Ne w 
York, Oxford 1986. 
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Kdo s námi a kdo prot i nám (cf. fn. 12). 
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vide an example of th e reaction s of Czec h radicals , commente d on th e result s in an 
articl e titled "Otázk a židovská" (Jewish Question ) and reacte d to th e fact tha t man y 
Jews declare d themselve s to be Czech : "But th e 'language of daily use' does no t 
mea n th e nationalit y yet, and accordingl y we canno t accep t thos e Jews who regis-
tere d as Czech s to really be Czech. " "Jičínský obzor " expresses its concer n tha t with 
Jews embracin g Czec h nationalit y th e Czec h natio n coul d becom e as "judaized " as 
th e Germans , an undesirabl e optio n in an y case: th e assimilatio n of th e Jews, who 
care onl y for thei r profit , would no t benefit th e nation. 17 I have quote d at length 
some of th e reaction s to th e censu s of 1880 to demonstrat e tha t it migh t have been 
exactly the opposit e way tha n widely believed: th e attemp t of th e Jews to integrat e 
with th e Czech s coul d cause th e antisemiti c outburst s rathe r tha n thei r preferenc e 
for German . Apparently , th e tur n of man y Jews toward s th e Czec h side contradict -
ed th e pictur e of th e Jews as th e prim e enemie s of th e nation . Th e reactio n of 
"Jičínský obzor " can thu s be interprete d as an attemp t to rule ou t th e facts tha t 
coul d be noncomplian t with th e nationalis t ideologica l construc t of "the Jews." 
Accordingly , no t a real conflic t (tha t ma y have existed) , but a constructe d conflic t is 
characteristi c of thi s type of nationalis t antisemitism . 

Man y Czec h radica l nationalist s propagate d th e perceptio n of Jews as parasite s 
tha t exploit th e weaknesses of th e nationa l bodie s of all Christia n or non-Jewis h 
nation s and cam e so far as to blame th e Jews for th e alleged oppressive tendencie s of 
th e German s against th e Czechs . Th e Jews were said to profi t from th e nationa l con -
flict and to instigat e it wherea s th e "real Germans " (read : th e antilibera l and antise -
miti c Germans ) were mor e moderat e an d a compromis e coul d be reache d with the m 
- a compromis e tha t would requir e to cleanse bot h nation s of the Jewish influence . 
Durin g th e 1880s and 1890s thi s view was for instanc e propagate d by th e "Vyšehrad" 
newspaper , edite d by Jan Klecand a and read chiefly in th e countryside. 18 Klecand a 
and other s also often mocke d th e possibility of Jews becomin g real Czechs . Hi s 
newspape r attacke d consistentl y th e Czech-Jewis h movemen t and denounce d th e 
Czec h preferenc e of a par t of th e Jewish minorit y as a tactica l and egoistic move. Th e 
image of th e Jew secretly laughin g an d makin g profi t while th e German s an d Czech s 
fight each othe r can be foun d in man y variation s in th e Czec h press of th e 1880s and 
1890s. 

Th e presente d anti-Jewis h argument s of a par t of th e Czec h press from th e 1880s 
are indicativ e no t so muc h for th e "Situatio n on th e ground " but in th e first instanc e 
for th e attempt s to forge th e Czec h natio n int o a mor e cohesive and deeply inte -
grated nationa l body, attempt s tha t were embodie d by th e propagatio n of th e catch -
word "svůj k svému" (roughly : "each to his own") . Thi s extremel y populä r and 
intensivel y popularize d slogan did no t onl y functio n as an appea l for an economi c 
boycot t (against eithe r th e Jews, or against th e German s -  or usually against bot h 
groups) but is an implicatio n of a broade r shift in th e nationalis t movemen t toward s 

Jičínský obzor, 18.4.1881, 1-2. 
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a bran d of nationalis m labeled by historian s with different adjectives: integral , 
organic , or for instanc e "nationalism e fermé. " Thi s flavor of nationalis m seeking to 
creat e an -  indee d artificial , constructe d -  unit y within th e nation , widely employe d 
th e image of th e natio n as an organism whose part s (classes or social groups) mus t 
cooperat e and fulfill thei r "natural " role . No t onl y tha t thi s nationalisti c dogm a 
require s to get rid of all foreign element s and to creat e a self-supportin g and closed-
in-itsel f nation , it also make s wide use of th e image of an enemy . 

Th e images of inne r and oute r enemie s functione d as indispensabl e component s 
of thi s ideologica l construct . Accordingly , for th e developmen t of moder n anti -
semitism , th e (ideal ) notio n of th e own natio n is perhap s mor e importan t tha n th e 
success or failure of th e Jews to assimilate . Or , very often , th e image of th e Jew is 
constructe d as a negative reflectio n of th e idealized pictur e of th e own nation . But 
thi s "constructio n of th e natio n against th e Jews"1 9 was in no way specific for Czec h 
antisemitism , it was a typica l featur e of all Europea n antisemiti c ideologies. Fro m 
thi s perspectiv e th e developmen t of th e Czec h antisemiti c discours e with its frequen t 
use of th e image of th e "Germanizing " Jew fits well int o th e overall schém a of th e 
nationalisti c constructio n of enem y picture s and it seems - in my opinio n - to be 
muc h less specific tha n often asserted . 

"In ou r countr y [u nás] , mos t Journal s exhibit a cold attitud e toward s th e questio n 
of antisemitis m [...], " th e newspape r "Vyšehrad" complaine d in 1888.20 At approxi -
matel y th e same time , th e revue "Čas" (th e press mouthpiec e of th e group of Realist s 
[realisté ] gathere d aroun d th e personalit y of Tomá š G . Masaryk ) complained , in a 
long and rathe r positive review of Edouar d Drumonť s "La Franc e juive", tha t while 
everywhere in Europ e antisemitis m was manifest , onl y Czec h politica l leader s 
denie d its relevance. 21 Thi s would seem to confir m th e thesis of Pete r Pulze r abou t 
th e non-politica l ways of Czec h antisemitism . And really, thumbin g throug h th e 
main Czec h politica l newspaper s from thi s tim e (th e end of 1880s) -  such as Young 
Czec h "Národn í listy" or Old Czec h "Národn í politika " -  does no t reveal an y sig-
nifican t signs of antisemitism . 

At th e same time , thi s appear s to stand in a sharp contradictio n to th e presenc e and 
intensit y of antisemitis m in a par t of th e Czec h public and press as demonstrate d 
above. Thi s seemin g parado x leads us to questio n th e role antisemitis m played in 
Czec h politic s in th e latě 19th Century . What factor s in th e developmen t of Czec h 
politic s influence d th e spreadin g of antisemitis m and in what situation s did Czec h 
politica l partie s and Czec h politician s make use of antisemiti c propagand a to mobi -
lize th e voters? Finally , these question s will lead us back to th e group of Czec h 
radical s sittin g and drinkin g beer in th e Choděr a restauran t and help us understan d 
bette r th e motive s of thei r antisemitism . 

Th e antisemiti c politica l movement s of th e 1880s in German y and Germa n speak-
ing Austria attempte d first and foremos t to call int o being effective and powerfu l 
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mobilizatio n of th e society against the liberal establishment , predominan t unti l th e 
tur n of th e 1870s to th e 1880s. Antisemitis m was understoo d as a par t of a comple x 
of national , social and economi c question s and as a commo n denominato r of th e 
propose d anticapitalis t reform measures . At th e same time , antisemitis m proved to 
be an extremel y effective mea n of mobilizatio n tha t very often specifically targete d 
certai n social groups , such as th e lower middl e classes and helpe d to confirm , 
strengthe n and manipulat e thei r perceptio n of social crisis. 

Man y of th e factor s tha t mad e antisemitis m on e of th e mos t acut e politica l ques-
tion s in th e neighborin g countrie s were also in play in th e Czec h Lands . Th e 
attempt s to overthro w th e traditiona l liberal elitist Honorationspolitik and to mobi -
lize th e lower classes with an admixtur e of nationalist , democratic , social an d eco-
nomi c ideas were typica l mainl y for th e so-calle d Young Czec h Party . Officially 
name d Nationa l Freethinkin g Part y (Národn í stran a svobodomyslná) , th e Young 
Czech s existed since th e 1860s as a faction inside th e Nationa l Part y (Národn í strana , 
to be later called Old Czech s -  staročeši ) and in 1874, the y finally founde d an inde -
penden t party . Th e Young Czechs , a very diverse and disunite d part y even in term s 
of th e 19l Century , successfully attempte d to integrat e within th e part y man y of th e 
agricultural , artisan or othe r interes t groups , as well as man y radica l nationalist s dis-
satisfied with th e moderat e policie s of th e Old Czec h party . No t surprisingly, man y 
of these group s and politician s harboure d antisemiti c ideas and had th e ambitio n to 
use antisemitis m in th e politica l process . 

O n th e othe r side of th e politica l spectru m antisemitis m was commo n amon g th e 
catholic-conservativ e movemen t formin g since th e latě 1860s to counte r th e liberal-
izing trend s of th e era. Th e Catholi c Conservative s perceived th e society as being 
undermine d by revolutionar y forces tha t aimed at destroyin g th e churc h and weak-
enin g religious devotio n amon g th e people , tha t disseminate d materialism , liberalism 
and socialism. Exhibitin g alternativ e (an d rathe r paternalistic ) social concept s the y 
attacke d liberal economi c freedoms , as well as th e socialist program . Even if anti -
semitism was no t an absolutel y indispensabl e ideologica l and propagandisti c tool , it 
nevertheles s was mor e tha n commo n in Catholi c conservativ e newspaper s -  such as 
"Čech" , "Večerní noviny " in Bohemia , or "Hlas " in Moravia . 

At any rate , in th e 1880s and at th e beginnin g of 1890s thi s antisemiti c politica l 
potentia l coul d hardl y materializ e int o politica l actio n due to th e specific develop-
men t of th e Czec h politica l scene tha t prevente d an y real politica l Splittin g and 
competition . Th e radica l antisemit é Jaromí r Hušek , who tried to run on numerou s 
occasion s in election s in man y places in th e 1880s and 1890s, was rathe r an exceptio n 
and was destine d to stay an unsuccessfu l outside r -  and thi s no t onl y for his anti -
semitism . Bot h main Czec h politica l partie s -  th e Old and th e Young Czech s -  tried 
durin g mos t of th e 1880s to overcom e thei r different views in orde r to presen t a 
unified Czec h Oppositio n against Germa n centralism . Onl y in 1889 did th e Young 
Czech s decid e for a definitive break with th e Old Czech s and in th e election s to th e 
Czec h Die t in 1889 and to th e Reichsra t in 1891 defeate d th e Old Czech s and too k 
over th e role of th e stronges t "national " party. 22 
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Accordingly , in th e 1880s, Czec h politica l partie s had no politica l enemie s to ex-
ploi t antisemitis m against . Moreover , bot h main partie s -  even thoug h no t all of thei r 
fraction s -  adhere d to thei r particula r version of th e liberal world view. Thus , for 
instance , th e Catholi c Conservative s coul d occasionall y denounc e th e Young Czech s 
as "Jew-liberals," 23 but -  as the y still resided politicall y on the right wing of th e Old 
Czec h part y -  were paralyze d in translatin g thei r antisemiti c ideas int o politics . 

While on th e run for th e politica l predominanc e in Czec h politic s and fighting 
against th e Old Czechs , th e Young Czech s did no t necessaril y nee d to use anti -
semitism : the y coul d take advantag e of th e widene d franchis e and of th e generá l feel-
ing of dissatisfactio n amon g th e lower classes. And it also seems tha t -  at thi s tim e -
th e Young Czech' s leadershi p considere d antisemitis m to be inconsisten t with th e 
part y program ; it was viewed as a "clerical"-conservativ e ideology incompatibl e 
with th e "free-thinking " world view. At th e same time , it was rathe r difficult to use 
antisemitis m against th e Nationa l Part y tha t was oppose d to Germa n liberals and 
could hardl y be accuse d of any coalitio n with "the Jews". Yet anothe r facto r coul d 
have helpe d to develop th e negative attitud e toward s antisemitism : bot h "national " 
parties , takin g int o accoun t th e proceedin g Jewish assimilatio n to th e Czechs , com -
pete d for Jewish voters, especially in places with a high share of Jewish population . 
Tha t is why in Prague' s neighborhoo d of Josefov/Josephstad t -  th e forme r ghett o -
bot h partie s got used to nominat e Jewish candidate s in th e elections . 

But -  probabl y against th e directive s of th e part y leadershi p -  quit e a few local 
Young Czec h branche s tried to channe l th e wave of radicalism and disconten t int o 
antisemiti c ways and to use antisemiti c propagand a in thei r struggle against th e Old 
Czec h predominanc e in thei r regions . A good example of thi s use of antisemitis m 
could be foun d in th e Czec h city of Kolín/Koli n where th e Old Czec h part y stayed 
in power long after th e landslid e victory of the Young Czech s in th e election s of 
1891. Fo r Kolín Young Czech s and thei r newspape r "Polaban " antisemitis m was 
certainl y n o ne w phenomeno n when the y - after the y had lost th e communa l elec-
tion s in Marc h 1892 - launche d a fierce antisemiti c campaig n accusin g local Jews of 
supportin g th e Old Czechs , but also disseminatin g legends abou t Talmu d and abou t 
world Jewish conspiracy. 24 Apparently , th e antisemiti c mobilizatio n of th e public 
worked : in Marc h 1893 a youn g girl serving in a Jewish househol d disappeare d to 
be later foun d drowne d in th e Labe/Elb e river, an apparen t suicide . At an y rate , 
catalyze d by th e local Young Czechs , th e rumo r of Jewish rituá l murde r starte d to 
spread quickly throughou t th e city and th e region and culminate d in violent anti -
Jewish riot s in Kolín tha t had to be suppressed by th e army 2 5 
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With furthe r diversification of Czec h politica l landscap e antisemitis m starte d to 
gain momentům . In additio n to th e -  no w Consolidate d and growing - Socia l De -
mocrac y a Christia n Social part y was officially founde d in 1894: similarly as it was 
th e case with othe r Europea n Christia n Socia l (or Christia n Democratic ) move-
ments , antisemitis m was a stable componen t of th e ideology and politica l practic e of 
th e party. 26 Moreover , th e compromis e between th e curia l electiona l systém and th e 
deman d for generá l franchise , know n as th e Baden i electio n reform , introduce d in 
1896 a new electiona l curia enablin g men aged over 24 to elect a par t of th e Reichsra t 
MP s and thu s for th e first tim e mad e it possible for Socia l Democrac y to seriously 
run for th e Reichsra t seats. As th e first election s accordin g to th e reforme d electora l 
systém were suppose d to take place in early 1897 busy preparation s and pro -
pagand a was underwa y alread y in th e secon d half of 1896. Durin g th e electiona l 
campaig n th e inroad s antisemitis m mad e in Czec h politica l grouping s and public life 
becam e evident . 

Before th e election s new clearly antisemiti c newspaper s were founde d and sever-
al group s of staunc h Czec h antisemite s (th e group aroun d Jaromí r Hušek , th e 
"Vyšehrad" group , and a group of antisemiti c universit y students ) tried to unit ě in a 
ne w Organizatio n called Česká družin a (Czec h League) . Tha t th e effort finally failed 
was muc h mor e due to th e problemati c and quarrelsom e personalit y of Jaromí r 
Huše k tha n to th e weakness of antisemitism . In 1896, even Moravia n Young Czech s 
adopte d an antisemiti c clause in thei r program. 2 7 Also th e Christia n Socialist s were 
busy organizin g antisemiti c meeting s and propagandizin g thei r antisemiti c pro -
gram. 28 

Th e election s too k place in Februar y and Marc h 1897 unde r heavy and unprece -
dente d intensiv e propagand a and caused a major politica l upheaval. 29 Th e Young 
Czech s entere d th e campaig n with an appea l to nationa l unit y safeguarded - of 
cours e -  by thei r own party : "We speak to th e Czec h peopl e as a whole , no t to farm-
ers, small business people , workers, physicians , engineer s or othe r professiona l 
group s in particula r [...], " reads thei r electio n manifest o writte n by Josef Kaiz l and 
publishe d in th e "Národn í listy" on Februar y 20, 1897.30 Based on thi s manifesto , 
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th e "Národn í listy" mounte d a sharp attac k against all rival partie s and candidate s 
who would attemp t to break up th e nationa l unity . 

When th e first result s from rura l district s cam e to be know n th e part y was sur-
prised by th e considerabl e suppor t th e Social Democrati c candidate s obtaine d in 
man y places. Still, th e Young Czec h reporter s (mostl y local part y trustees ) in thei r 
dispatche s for th e "Národn í listy" usually excused th e failure of thei r part y by secret 
activities of Jewish agitator s aidin g th e Socia l Democrati c Part y whose presenc e in 
th e respective location s had apparentl y no t even been suspected . I t was above all th e 
Jews - at least accordin g to th e report s printe d in th e "Národn í listy", "Katolick é 
listy", and othe r dailies -  who apparentl y voted en bloc for Social Democracy. 31 I n a 
Situatio n in which th e Young Czec h Part y tried desperatel y to mobiliz e th e widest 
possible spectru m of voters, th e antisemitis m of its radica l wing was given ampl e 
space in th e Young Czec h propaganda , above all on th e pages of th e "Národn í listy" 
- on e of th e mos t influentia l Czec h newspapers . Th e antisemiti c propagand a cam e 
in very handy : it helpe d to creat e th e feeling of an imminen t threa t to th e nationa l 
identit y posed by th e contestin g parties , above all by th e Social Democrati c Part y 
which proved to be th e mos t formidabl e adversary. 

In Prague , th e Young Czech s nominate d for th e fifth (generál ) curia Václav 
Březnovský, a Young Czec h politicia n and glove make r who was know n to be a 
fierce antisemité . Antisemitis m probabl y did no t play a major role in Breznovsky' s 
controversia l nominatio n by th e Young Czec h executive committee . Th e main rea-
son for choosin g thi s candidat e was his exceptiona l popularit y amon g th e lower mid -
dle class, above all amon g tradespeopl e and small business owner s whose possible 
shift to Social Democrac y was feared by th e Young Czechs . At th e same time , the y 
did exploit antisemiti c feelings and mad e n o positive attempt s to attrac t Jewish vot-
ers. Durin g th e electio n to th e Reichsra t in 1897 the y did no t nominat e a single 
Czec h Jewish candidat e in any of th e curiae . No t surprisingly, th e politica l Organi -
zatio n of Czec h Jews tha t traditionall y stoo d nea r to th e Young Czech s starte d -  as 
ä reactio n to th e nominatio n of Březnovský - to discuss th e possibility of votin g for 
th e Social Democrati c candidate , even thoug h it eventuall y left upo n its member s to 
decide. 32 "Národn í listy" exploite d thi s reactio n to moun t a sharp antisemiti c attac k 
unde r th e title "Free-Thinkin g Part y in Battle" : 

Enemie s -  open and hidden - are gatherin g from all direction s ready to strike; myriads of con-
flicting interes t groups threatenin g to dynamit e our nationa l unit y swarm togethe r to attac k 
the only unwavering stronghol d amidst the fray -  the Young Czech Party . [...] and yet, the 
painful trut h can no longer be disproved by any saně person : the Social Democrati c poison has 

Z Miroti c [Fro m Mirotice] . In : Národn í Listy, 21.2.1897, 2. -  Z Hlinská [Fro m Hlinsko] . 
In : Národn í Listy, 23.2.1897, 10. -  Z Roudnic e [Fro m Roudnice] . In : Národn í Listy, 23.2. 
1897, 11. -  Ze Soboteck a [Fro m the Sobotka Region] . In : Národn í Listy, 24.2.1897, 3. -
Z Příbram i [Fro m Příbram] . In : Národn í Listy, 27.2.1897, 4. -  Z Kard . Rečice [Fro m 
Kardašova Rečice] . In : Katolick é Listy, 25.2.1897. -  Volby volitelů [Election s of the 
Electors] . In : Katolick é Listy, 1.3.1897. 
Voličská schůze českého židovstva [Voters' Meetin g of the Czech Jewry]. In : Národn í 
Politika , 23.2.1897. -T o the reactio n of Czech Jews to the antisemiti c election campaign see 
also: Kieval: The Makin g of the Czech Jewry 67-68 (cf. fn. 8). 
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already invaded even our countr y cottages [...] . In this morta l fight against Social Democracy , 
the Free-Thinkin g Part y is here to defend the Hol y Grai l of our nationa l ideals and preserve 
the nationa l unit y of the Czech people . It is indeed an interestin g phenomenon , that the Social 
Democrats , both Czech and German , are aided by -Jews. 

Th e antisemiti c propagand a was intensifie d after th e first ballot in th e Pragu e elec-
tion when th e Young Czec h candidat e Březnovsk ý failed to obtai n a clear majorit y 
over th e Social Democra t Kare l Dědi c and had to run in th e secon d ballot . Between 
th e ballot s Březnovský - even thoug h he was also know n for his anticlericalis m -
mad e an allianc e with th e Christia n Social candidat e -  apparentl y on th e basis of 
antisemitis m - and with th e suppor t of Christia n Socia l voters he succeede d t o win 
th e mandát e in th e secon d round . 

Th e ope n use of antisemitis m mainl y by th e Young Czech s in th e struggle between 
Czec h politica l partie s and th e "story" of th e treaso n committe d by th e Jews and 
Social Democrat s on th e natio n durin g th e election s create d an unprecedente d anti -
semitic momentů m and enable d th e formatio n of ne w antisemiti c organizations . 
After th e elections , and as thei r by-product , two new antisemiti c partie s emerged , 
th e Nationa l Socia l Part y and th e Stat e Righ t Party , bot h sharpl y nationalist , antidy -
nasti c and antisemitic . After th e election s th e antisemite s succeede d in foundin g a 
ne w (officially non-political ) Organizatio n called "Národn í obrana " (Nationa l 
Defence ) tha t had as its goal th e social and economi c "emancipation " of Czec h 
nationa l society from th e Jews. Th e quickly growing Organizatio n with numerou s 
local branche s disseminate d radica l integra l nationalis m and th e "svůj k svému" 
slogan and practicall y propagate d boycot t of th e Jews and Germans. 3 4 

Th e last few years of th e 19 Centur y were characterize d by a stron g presenc e of 
antisemiti c propagand a in Czec h politic s and journalis m where "the Jew" becam e a 
symbol of all allegedly destructiv e forces workin g against th e integrit y of th e Czec h 
nation , be it Social Democrac y or Germa n centralism . Th e image of "the Jew" 
exploitin g th e Czec h natio n politically , economically , socially and nationall y mad e it 
possible even to integrat e an accusatio n of rituá l murde r int o th e politica l campaig n 
against th e Social Democrats , th e murde r of a Christia n girl and drawin g her blood 
to symbolize th e Jewish exploitatio n of th e Czec h nation . Onl y in thi s contex t could 
th e accusatio n of rituá l murde r in Poln á (know n as th e Hilsne r Affair) becom e a 
major nationa l affair of 1899-1900. 35 

Indeed , no t onl y antisemitis m belonge d to th e perceptio n of an imminen t crisis, 
th e sharpenin g of th e nationa l conflic t before and after th e fall of th e Baden i 
government , th e politica l uncertaint y caused by th e foundatio n of ne w parties , and 
an economi c crisis connecte d with a series of industria l action s -  all these factor s 

Strana svobodomysln á v boji [The Free-Thinkin g Part y in Combat] . In : Národn í Listy, 
Februar y 23, 1897, 2-3. 
Fo r a more detailed analysis of "Národn í obrana " see: Frankl: The Backgroun d of the 
Hilsne r Case 63-75 (cf. fn. 29). 
On the Hilsne r case see above all: Kovtun, Jiří: Tajuplná vražda. Přípa d Leopold a Hilsner a 
[Mysteriou s Murder . The Case of Leopol d Hilsner] . Prague 1994. -  Černý, Bohumil : 
Hilsneriád a (k 100. výročí 1899-1999) [The Hilsne r Affair (100th Anniversary, 1899-1999)] . 
Poln á 1999. -  Pojar: Hilsnerov a aféra a česká společnos t (cf. fn. 3). 
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contribute d to th e upheaval s of th e tim e and lead to numerou s nationalis t riots . Th e 
best know n of the m on th e Czec h side were th e riot s of Novembe r and Decembe r 
1897 tha t erupte d after th e fall of th e Baden i governmen t unde r th e expectatio n of 
th e cancelatio n of th e Baden i language ordinance s (tha t introduce d th e equalit y of 
Czec h and Germa n in th e inne r agenda of mos t of th e State authoritie s in Bohemi a 
and Moravia) . Startin g as anti-Germa n demonstration s th e protest s in Pragu e soon 
turne d int o a clear-cu t anti-Jewis h rio t with plunderin g and damagin g of Jewish 
businesses, Stores , houses , flats and synagogues. After martia l law was impose d on 
Prague , th e riot s continue d in othe r Czec h cities. 36 Onc e again Jews were attacke d as 
perceived Symbols of all anti-Czec h forces, as alleged supporter s of th e German s and 
as patron s of Socia l Democracy . As th e riot s in Pragu e mainl y affected poo r Jews in 
Pragu e suburbs , man y Czech-speakin g Jews becam e th e victims of thi s symbolic 
(bu t very muc h real) violence. 37 

Th e group in Choděr a restauran t discussing th e ways of disseminatin g anti -
semitism in Czec h society was partl y a by-produc t of these riots . As a consequenc e 
of them , th e authoritie s seeking a culpri t disbande d th e "Národn í obrana " asso-
ciatio n on th e pretex t tha t it had organize d th e Pragu e riots . While thei r guilt of 
organizin g th e violent acts migh t have been exaggerated , th e associatio n definitel y 
contribute d to th e heightenin g of anti-Jewis h and anti-Germa n passion s amon g th e 
Czec h public . Th e disbandin g of on e of th e main institutiona l center s of anti -
semitism mad e these Czec h nationalist s and antisemite s gathe r over th e beer table by 
Choděr a in orde r to discuss -  as we have alread y seen - new and unofficia l ways to 
"organize " antisemitism . 

To relate to th e initia l questio n of th e antisemiti c motive s of thi s radica l group : I 
hop e to have demonstrate d tha t these men were no t antisemiti c because th e Jews 
kept -  for instanc e -  a schoo l with Germa n Instructio n in th e Czec h town of Poln á 
or because some of the m used to read Germa n newspapers , but tha t th e antisemitis m 
of these nationalis t radical s stemme d from thei r particula r version of -  organic , or 
integra l -  nationalis m where "the Jews" served as a commo n denominato r and 
symbol of all hostil e forces. At th e same time , th e politica l use of thei r antisemitis m 
was catalyze d by th e ideologica l and organisationa l polarizatio n of Czec h politic s 
tha t cam e to be especially apparen t since 1897. Man y of the m were active member s 
of "Národn í obrana " and too k par t in establishin g new antisemiti c parties . 

O n th e margin of thi s paper , it is perhap s wort h reproducin g an episode typica l of 
th e attitude s of these radical s toward s Czec h Jews. Jan O. Jech , on e of thos e aroun d 
th e table by Choděra , a coac h manufacturer , Young Czec h radica l and a membe r of 

Jiskra, Jan: Pražské bouře roku 1897 [The Prague Riot s of 1897]. Prah a 1897. -  Krejčová, 
Helena : Pražský prosincov ý pogrom roku 1897 [The Prague Pogrom of Decembe r 1897]. 
In : Document a Pragensia 16 (1998) 73-78. -  Sutter,  Berthold : Die Badenische n Sprachen -
verordnunge n von 1897, ihre Genesi s und ihre Auswirkungen vornehmlic h auf die inner -
österreichische n Alpenländer . Köln , Gra z 1960-1965, 231-236 (Veröffentlichunge n der 
Kommissio n für neuer e Geschicht e Österreich s 46, 47). 
Archives of the Jewish Museu m in Prague , box 147657. The collectio n contain s the docu -
ment s of the reliéf committe e of the Prague Jewish communit y and numerou s application s 
of Prague Jews for financia l suppor t on the basis of damage suffered durin g the riots. 
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Pragu e municipa l Council , quarrelle d in Novembe r 1896, durin g a Young Czec h 
meetin g in Prague , with th e long-standin g Jewish membe r of his part y and th e 
edito r of "Řeznick é listy" (Butchers ' Journal ) Isaiáš S. Kraus . I t is a shame , Jech con -
clude d beside othe r antisemiti c hints , tha t th e butche r trad e in Pragu e coul d no t find 
"a mor e qualified and competen t perso n tha n th e Jew Isaiáš Kraus." 3 8 Krau s too k 
Jech to cour t for libel, but durin g th e cour t hearin g (tha t too k place in Marc h 1897, 
a few days after th e electio n of Březnovsk ý in Prague ) he foun d himsel f ridicule d -
to th e delight of th e antisemiti c audienc e -  by Jech' s defenc e counsel , th e Young 
Czec h membe r of Czec h Die t Kare l Černohorský , and to listen to him declarin g tha t 

[...] it is a fact tha t the Czech natio n will never conside r the Jews to be its fully integrate d 
members , particularl y after the recen t election in the Fifth Curia when they evidently chose 
to put their cards on the table and switch to the non-nationa l camp in order to avoid voting 
for the Czech nationa l candidate ! 9 

Jech was finally cleared of th e accusatio n unde r storm y acclaim of th e antisemite s 
presen t in th e cour t room. 4 0 A doubl e bitte r experienc e for Kraus , as he was on e 
of thos e Jews for whom th e loyalty to th e Young Czec h part y overweighed 
Březnovský' s antisemitis m durin g th e elections : just a few days before th e tria l he 
publicl y called on Pragu e Jews to vote for Březnovský. 41 

Even thoug h th e nationa l conflic t between Czech s and German s was an extremel y 
importan t topi c for th e developmen t of Czec h nationalis t discourse , its impac t on 
th e shapin g of Czec h antisemitis m of th e latě 19' Centur y shoul d no t be exaggerat-
ed. Czec h antisemitism , as th e othe r antisemiti c movement s of th e time , had its roo t 
in th e plethor a of social and ideologica l development s of Europea n societie s and 
canno t be reduce d only to th e concret e Situatio n of nationa l conflic t in th e Czec h 
Lands . Czec h nationalist s -  while denouncin g Jews for thei r alleged hostilit y 
toward s th e Czec h causa -  used similar menta l scheme s and constructe d th e image 
of th e own natio n on on e side and of th e Jews on th e othe r in a similar way as thei r 
Germa n or Frenc h counterparts . Czec h antisemitis m indee d had some specifics -
and I attempte d to demonstrat e ho w th e different timin g of Czec h politica l anti -
semitism depende d on th e restructurin g of th e Czec h politica l scene in th e 1890s. 

Městský radn í pražský p. Jech před soudem pro antisemitsko u aféru [The Municipa l 
Representativ e Mr. Jech Faced Trial for an Antisemiti c Affair]. In : Národn í Politika , 25.3. 
1897, 6. 
Ibid. 
Ze soudn í síně. Židovská drzost [Fro m the Cour t Room . Jewish Impudence] . In : České 
zájmy, 1.4.1897,4. 
Českým voličům židovským ve skupině V. kurie v Praze , v Karlině a na Smíchově ! [To 
Czech Jewish Voters in the V. Curia , the Prague , Karlín and Smícho v Group!] . In : Národn í 
Listy, 7.3.1897, 2. 
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E I N T S C H E C H I S C H E R D E N K E R D E R K R I S E 

Emanue l Rád i (1873-1942 ) 

Hans Lemberg zum Siebzigsten 

De r tschechisch e Biologe, Philosop h un d Publizis t Emanue l Rád i war in seinem 
Denke n un d Habitu s stark von Tomá š G . Masary k beeinflusst . Da s kam z.B. in sei-
nem Bestrebe n zum Ausdruck , den neue n tschechoslowakische n Staa t in eine geis-
tige, humanitär e Begrifflichkeit zu fassen un d praktisc h zu verankern . Gemeinsa m 
war Masary k un d Rád i ein starker non-konforme r Individualismu s gegenüber herr -
schende n -  nationalen , revolutionären , liberalistische n - Stimmunge n un d der Nach -
druck , den sie auf sachlich , „wissenschaftlich " un d zugleich sittlich fundiert e Politi k 
legten . In vieler Hinsich t führt e Rád i Masaryk s Impuls e un d Fragestellunge n fort , 
setzte dabei aber eigene Akzente , die ihn mitunte r ein gutes Stüc k von seinem Lehre r 
wegführten . Währen d der Ausgang des Erste n Weltkriegs für Masary k die eigenen 
Überzeugunge n zu bestätigen schien , blieb Rád i beunruhig t von der geistigen un d 
politische n Anarchi e der Zwischenkriegszeit , auch bezogen auf einen breitere n 
Kontext . Sein unermüdliche s wissenschaftlich-publizistische s Engagemen t seit 1918 
drückt , mit unterschiedliche n Akzenten , ein hohe s Krisen - un d Verantwortungs -
bewusstsein für sein Lan d wie für den Lauf der Welt aus. 

Nac h der Auflösung von Masaryk s Fortschrittspartei , dere n Mitgliede r meist 
zur Staatsrechtliche n Demokrati e ode r zu den Tschechoslowakische n Sozialisten ab-
wanderten , bildete sich 1920 aus den verbliebene n Mitglieder n der Realistisch e Klub 
mit Emanue l Rád i als Vorsitzendem . In einem von ihm formulierte n Program m wird 
der Klassenhas s im Name n eines ethisc h begründete n Sozialismu s un d „demokrati -
scher Kleinarbeit " abgelehnt ; ma n will das Humanitätsidea l konsequen t auch auf die 
Nationalitätenfrag e anwenden . Als bald darau f auch der Realistisch e Klub zerfällt, 
trit t Rád i der Sozialdemokrati e bei un d versuch t vergeblich, Brücke n zwischen den 
nationale n Fraktione n der Linke n zu bauen . Danebe n gründe t er die Akademisch e 
YMCA , ist im Rahme n der Liga für Menschenrecht e un d der Liga gegen den 
Antisemitismu s sowie im Philosophenverban d „Filosofick á jednota " tätig. Seine 
vielfältige publizistisch e Tätigkei t -  häufig auch in deutsche r Sprach e - , die in ihre m 
gesamten Umfan g noc h gar nich t erfasst ist, beschränk t sich nich t auf die Natio -
nalitätentheorie , in der außerhal b seines fachwissenschaftliche n Werks allerding s 
Radi s bemerkenswertest e Leistun g besteht : Sie umfasst Theme n wie Religion un d 
Politi k nac h dem Krieg, die Beziehunge n zwischen Sozialdemokrati e un d Bol-
schewismus , den Zustan d der tschechische n Philosophie , den Sinn der böhmische n 
Geschichte , die Abtreibungsfrage , die Frauenbewegung , Literatu r un d Erziehun g 
un d andere s mehr . 

So wie die Richtun g von Radi s publizistische m Engagemen t variiert , bleibt , trot z 
einiger Klärungsversuch e aus den letzte n Jahren , seine philosophisch e Positio n nac h 
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wie vor umstritten . Zu beiden Themenbereiche n liegt jetzt ein umfangreiche r 
Sammelban d vor, dessen kontrovers e Beiträge auch das biologische Werk Radi s be-
leuchten. 1 

Als basso continu o zieht sich durc h Radi s Schrifte n eine Ablehnun g des „Posi -
tivismus", der allerding s in der Regel als selbstzufriedener , nich t hinterfragte r Wis-
senschaftsbetrie b karikier t wird. Ih m gegenüber steh t der Appell an das verantwor -
tungsbewusst e Handel n der Intellektuelle n in eine r geistig verwirrten , krisenhaf -
ten Zeit . Diese m Anliegen sollte auch der von Rád i vorbereitet e un d präsidiert e 
VIII . Philosophenkongres s in Pra g 1934 dienen . Im Name n eine r kleinen Grupp e 
tschechische r Philosophe n unterbreitet e er diesem ein programmatische s Manifest , 
in dem - gegen den herrschende n Relativismus , Pessimismus , romantische n Irra -
tionalismu s un d kontemplative n bzw. deskriptive n Akademismu s - die Rückkeh r zu 
einem praktische n Verständni s der Philosophi e als verantwortungsvolle m Denke n 
geforder t wird. Di e Resonan z war gering; sogar im eigenen Lan d wollte ma n von 
Radi s Aktion nicht s wissen. 1935 erlit t der enttäuscht e Philosop h einen Schlaganfall , 
von dem er sich nich t meh r erhole n sollte. De r folgende Text, der auf einem über -
arbeitete n Vortragsmanuskrip t beruht , untersuch t vor allem diese aktivistische Auf-
fassung Emanue l Rádl s von Philosophi e un d Geschichte . 

In Rádl s „Geschicht e der Philosophie " heiß t es gleich zu Beginn , „jede Philosophi e 
ist ein Kin d ihre r Zeit" , ja, „je besser der Philosoph , desto zeitgenössische r ist er", 2 

was auf den ersten Blick nac h Hege l klingt -  im Sinn eine r Verankerun g des Wissens 
in einem Erkenntnisgehäus e spezifischer Rahmenbedingungen . Es fehlt auch nich t 
der Satz, die Geschicht e bilde die elementar e Grundlag e des Leben s un d Denkens ; 
doc h ist das kaum als rückwärtsgewandte r Konservatismu s zu verstehen : Geschicht -
lichkei t biete t existenzielle Sinnerschließung . Rád i will aber nicht , dass der Philo -
soph zum „Orga n des Weltgeistes" wird, un d schon gar nich t zum Sprachroh r der 
öffentliche n Meinung : Er denk t un d wirkt in eigener Verantwortung , lutherisc h „un -
mittelba r zu Gott" , gerade auch wenn er in Angelegenheite n des Gemeinwesen s ein-
greift.3 

Ma n darf sich gegen das Ansinne n wehren , den Intellek t existenziel l ins morali -
sche Prokrustesbet t eines öffentliche n Engagement s zu zwängen . Nich t nur , weil das 
Kriteriu m politische r Wirksamkei t Denker n in traditionalen , nicht-bürgerlic h struk-
turierte n Kulture n nich t gerech t ode r als der eigentliche n Aufgabe der Philosophi e 
nich t angemesse n betrachte t wird. Auch in demokratische n Verhältnisse n ist der 

Hermann,  Tomá š /Markos,  Anton (Hgg.) : Emanue l Rádi -  vědec a filosof. Sborník z mezi-
národn í konferenc e konan é u příležitost i 130. výročí narozen í a 60. výročí úmrt í Ema-
nuela Rádla . Prah a 9.-12. únor a 2003/Emanue l Rádi -  Scientis t and Philosopher . Pro -
ceedings of the Internationa l Conferenc e Commemoratin g the 130 Anniversary of the 
Birth and the 60l Anniversary of the Deat h of Emanue l Rádi . Prague , Februar y 9.-12. 
2003. Prah a 2004. 
Rádi,  Emanuel : Dějiny filosofie I. Starověk a středověk. [Geschicht e der Philosophi e I. 
Antike und Mittelalter] . Bd. 1. Prah a 1932. Neudruc k Prah a 1998, 1 ff. 
Ebenda 21, 29. 
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Philosop h außerhal b seiner Werkstat t nich t unbeding t ein Kämpfer : Manchma l 
spielt ode r experimentier t er; er blickt auch nich t imme r nac h „vorn" . 

Rádl s aktivistische , staatsbürgerlich e Auffassung delegitimier t diesen Alltag des 
Geistes , obwoh l die gelegentlich e Betonun g eines Primat s des Private n un d Inti -
men gegenüber dem Öffentliche n diesem politische n Imperati v zu widerspreche n 
scheint. 4 Vermutlic h muss die aktivistische Devise auch als Bestandtei l eine r langen 
tschechische n Debatt e über den Schriftstelle r als Ersat z für absent e politisch e Elite n 
un d quasi „Gewisse n der Nation " verstande n werden . Da s war bei Rádi , entgegen 
dem alten Brauch , keine Instrumentalisierun g zum kollektiven Sprachrohr , kein 
Schriftstellermanifes t von 1918. Doc h sieht er den Intellektuelle n in kritische n Situa -
tione n moralisc h verpflichtet , seine Stimm e zu erheben . Er glaubt die Öffentlichkeit , 
unte r Umstände n gegen eine Mehrheitsmeinung , wachrüttel n zu müssen , auch wenn 
das nich t der konventionelle n „Arbeitsbeschreibung " des Philosophe n entsprich t 
un d dieser nich t für politisch e Analysen un d Prognose n qualifizier t ist. 

Da s ist wohl auch keine Frag e der Sachkompetenz . Di e Philosophi e ha t die ihr 
frühe r zugeschrieben e Allzuständigkei t mi t der Entwicklun g der Wissenschafte n 
weitgehen d eingebüßt , schrei t aber, wie es heißt , nostalgisch nac h ihre r einstigen 
Führungsrolle , „unglücklic h verliebt in die Nützlichkeit" 5 bzw. in die undankbar e 
Funktio n der alttestamentarische n Prophete n un d der sokratische n „Stechmücke" , 
die die wiederkäuende n Herde n nich t nu r in Attika zur Rasere i bringt . Di e funk-
tionsteilig e differenziert e Gesellschaf t stellt dafür spezialisiert e Institutione n un d 
Analytiker bereit , wiewohl sich die Politologe n nich t weniger oft blamieren , als ihre 
nich t so sachkundige n antike n Vorgänger. Da s 20. Jahrhunder t ha t die Maßstäb e der 
liberalen Gesellschaf t umgestürzt : Da s Phänome n Václav Have l als Chiffre für das 
Them a „Wahrhei t versus Totalitarismus " stellt die alleinige Zuständigkei t angepas -
ster Fachleut e in Frage. 6 

Ma n irr t gewiss nich t mit der Meinung , dass Rádl s aktivistische Bestimmun g der 
Rolle des Philosophe n bzw. Intellektuelle n von dem großen Eindruc k herrührt , mi t 
dem die exemplarisch e Erscheinun g T. G . Masaryk s auf die tschechisch e Öffentlich -
keit gewirkt hat . Masary k war ein ständi g in Auseinandersetzunge n über die her -
kömmliche n Fachgrenze n hinau s engagierte r Denker : Wenn jemand , dan n war er es, 
der das Bild des Intellektuelle n mit dem „Program m zur Refor m der Welt" un d 
schließlic h des platonische n Herrscher-Philosophe n anschaulic h zum Ausdruc k 
gebrach t hat . „Ic h war von Masary k scho n als Studen t begeistert", äußer t Rád i 1930, 
aber fügt hinzu , nie „felsenfeste r Realist" , also „Masarykianer" , gewesen zu sein. 7 Es 

„Vor allem andere n hat unser innere s persönliche s Leben einen Wert [...] . Dieses intim e 
Leben ist das eigentlich e Leben; wer darauf verzichtet , verliert den Boden unte r den Füßen. " 
Ders.: O ženském hnut í [Übe r die Frauenbewegung] . Prah a 1933, 71. 
Marquard,  Odo : Zukunf t brauch t Herkunft . Philosophisch e Essays. Stuttgar t 2003, 38. 
Lepenies, Wolf: Aufstieg und Fall der Intellektuelle n in Europa . Frankfurt/M. , Ne w York 
1992. -  Bergen, Werner von IPehle,  Walter H . (Hgg.) : Denke n im Zwiespalt . Übe r den 
Verrat von Intellektuelle n im 20. Jahrhundert . Frankfurt/M . 1996. 
Ich zitiere die mir erst nach Abschluss dieser Studie bekann t gewordene Arbeit von Her-
mann,  Tomáš : Emanue l Rádi a české dějepisectví. Kritika českého dějepisectví ve sporu 
o smysl českých dějin [Emanue l Rádi und die tschechisch e Geschichtsschreibung . Kritik der 
tschechische n Geschichtsschreibun g im Streit über den Sinn der tschechische n Geschichte] . 
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war, über die Synthes e von christliche m Piatonismu s mit wissenschaftliche r Kriti k 
hinaus , vielleicht ehe r das Existenziell e als das Theoretische , das ihn an Masary k 
überzeugte . Dessen praktisches , politische s Philosophiere n erwies sich im Übrige n 
in seiner Vorbildlichkei t als stark vom realpolitische n Erfolg abhängig . Sobald 
dem Schiffche n von Masaryk s „siegreiche r Wahrheit " das Scheiter n drohte , schränkt e 
sich dere n gesellschaftliche Akzeptan z auf die Minderheitstraditio n eine r im Grund e 
böhmisch-brüderliche n Verantwortungsethi k ein, zu der sich auch Rád i bekannte . 
Ein e durc h „München " traumatisierte , ernüchtert e Mehrhei t nah m danac h auch 
Rád i nu r meh r als Do n Quijot e wahr. 8 

Di e gesamteuropäisch e Krise der Zivilisation zwischen den beiden Weltkriegen 
ha t dem Diskur s über die Verantwortun g bzw. den „Verra t der Intellektuellen" , den 
„Aufstan d der Massen " etc . besonder e Aktualitä t zukomme n lassen. Rád i gehör t in 
eine Reih e mit Denker n wie Orteg a y Gasset , Julien Bend a un d Joha n Huizinga , die 
vor dem Niedergan g der alt-europäische n Werte warnten . Di e Auffassungen über 
die Aufgaben der Intellektuelle n un d über ihr Versagen gingen dabei auseinander : 
Nac h Bend a bestan d ihr „Verrat " nich t etwa im Rückzu g ins Privat e (zu dem sich 
auch Rád i in seinen letzte n Lebensjahre n gezwungen sah) , sonder n im „faule n Kom -
promiss " mit der politische n Praxis. Falsch e Intellektuelle , Moraliste n des Realis-
mus , lieferten „au s Gefühlshunger " der Mach t ein gutes Gewissen . Stat t allgemein -
gültige Werte , Wissen um des Wissens willen zu verteidigen un d Abstand von den 
politische n Leidenschafte n zu halten , diente n sie sich Organisatione n des Hasse s als 
Aushängeschil d an un d erhobe n Teilwahrheite n zum Gegenstan d des Kultes. 9 

Dagegen ist Rád i politisc h weniger vorsichti g un d forder t nich t Abstand vom 
„Gewimme l der Zeit" , sonder n gerade, dara n teilzunehme n - auch um den Preis , 
dass die Händ e des Philosophe n dabei schmutzi g werden . Es geht um meh r als nu r 
die Beteiligun g am Spiel „Demokrati e als Diskussion" ; ma n kan n bei Rád i von eine r 
Art „okkasionalistischen " Sich-Bewähren s in der Situatio n sprechen , vom Kon -
kreten , das existenziel l sub specie aeternitati s wahrgenomme n wird. 

Di e klassische Verwahrun g gegen intellektuell e Einmischun g war eine Reaktio n 
auf die Erfahrun g mit der Französische n Revolution . Di e später e Hegeisch e Ge -

Prah a 2002, 27. Dor t auch zu Rádls Vergleich von Nietzsch e mit Masaryk als „Lebens -
philosophen" . Ebenda 59 f. 
Hromádka,  Josef Lukl: Do n Quijote české filosofie Emanue l Rádi 1873-1942 [Der Do n 
Quijote der tschechische n Philosophi e Emanue l Rádi 1873-1942]. Prah a 1947. In diesem 
seinerzei t bekannte n Werk gibt Hromádk a der „Quijotterie " einen tieferen , nietzscheani -
schen Sinn der Unzeitgemäßheit . -  Nac h dem Ersten Weltkrieg warf Rádi den tschechi -
schen akademische n Philosophe n vor, „Sonntagsjäger " des öffentliche n Lebens zu sein und 
sich für dieses im Grund e nich t zu interessieren . Mit Carlyles Worten empfah l er ihnen : 
„Zie h mit deinem einfältigen Gequak e an ferne Orte oder, besser noch , schweig und 
weine." Rádi,  Emanuel : O naší nynější filosofii [Übe r unsere gegenwärtige Philosophie] . 
Prah a 1922, 26. 
Benda,  Julien : La trahiso n des clercs. Paris 1927. Hie r zit. nach der deutsche n Ausgabe: 
Der Verrat der Intellektuellen . München , Frankfurt/M. , Berlin 1978. -  Zu Benda : Walzer, 
Michael : Zweifel und Einmischung . Gesellschaftskriti k im 20. Jahrhundert . Frankfurt/M . 
1991, 47 ff. -  Benda pflegte aus Misstraue n gegenüber spezifischen Loyalitäte n und den 
Siegern der Geschicht e geradezu eine Art Kult des Scheiterns ; der Intellektuell e müsse nich t 
nur allein, sonder n auch „Opfer " sein. Ebenda 59 f. 
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Schichtsphilosophie, die auf die Aufgabe verzichtet hatte, die Gegenwart mitzuge-
stalten, und das Bewusstsein mit dem Gang der historischen Vernunft versöhnen 
wollte, griff deshalb die Anmaßungen „subjektiver Reflexion" und eines „unhistori-
schen Verstands" geradezu als Verstoß gegen den philosophischen Ehrenkodex an 
und warf diesen vor, die Gefahr voluntaristischer, utopischer Projekte aus der 
Werkstatt einer radikalen Aufklärung oder der Verabsolutierung des Sein-Sollens in 
sich zu tragen. Das Denken beginnt bei keinem Nullpunkt, jenseits des teleologi-
schen Marschs der Begriffsarbeit; somit fällt unter Hegels Verdikt sowohl die kos-
mopolitische abstrakte Humanität als auch die zeitgenössische Begeisterung, der 
patriotische „Brei des Herzens". Darüber hinaus kommt der um Wirkung bestrebte 
Philosoph mit seinen Projekten in der Regel zu spät. Der Flug der Eule der Minerva 
beginnt bekanntlich erst in der Dämmerung, wenn die Arbeit des Tages getan ist.10 

Die Einwände gegen moralistische Einmischung sind nicht von vornherein ab-
wegig: Der politisierende Intellektuelle verfügt über eher partielles Wissen und seine 
Leidenschaft für die Wahrheit ist nicht immer rein; manchmal richtet er mehr Scha-
den an als der politische Routinier. Die Rolle des „Gewissens der Nation" - wenn 
nicht der Epoche - bekommt beiden Seiten nicht und impliziert nicht selten gerade-
zu einen Verlust des authentischen, immer individuellen Gewissens sowie die Ver-
wandlung der Geschichte in ein Inquisitionstribunal unter dem Vorsitz des Intellek-
tuellen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die bekannten Befürchtungen des libe-
ralen tschechischen Publizisten Ferdinand Peroutka verständlich, der sarkastisch vor 
dem Albtraum einer Diktatur der Professoren Nejedlý oder Rádi warnte. 

Warnungen werden, wie wir wissen, in den Wind geschlagen. Auch nach Hegels 
Tod schlug seine Kritik an den rationalen Konstrukten doktrinärer Willkür wieder 
in blauäugigen Aktivismus um. Das war der Ausgangspunkt der Hegel-Epigonen, 
die sich mit dem allzu langsamen Gang der historischen Vernunft so wenig abfinden 
mochten wie mit der „quietistischen" Rolle der Philosophen als jeweiligen Inter-
preten des erreichten „Entwicklungsstands" des Intellekts im Schlepptau der Histo-
rie und sich stattdessen lieber als Avantgarde des Geistes sahen. Ungeduldig forder-
te man, die absolute Idee möge vom Elfenbeinturm der Kontemplation herabsteigen 
in die Ebene der Politik und des täglichen Kampfes um die Durchdringung der 
Wirklichkeit mit dem Gedanken.11 

Analog zu Rádls philosophischer Kampfrhetorik (die Wahrheit siegt nur im 
Kampf!) klang es unter den Junghegelianern, die Philosophie sei für die Praxis oder 
überhaupt keine Philosophie. Von ihrem Programm einer „Verweltlichung der 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frank-
furt/M. 1970, u.a. 17 f., 52 f. - Vgl. Ritter, Joachim: Hegel und die Französische Revolution. 
Frankfurt/M. 1965. - Wenig später kritisiert Alexis de Tocqueville die „Literarisierung" der 
Politik sowie die Hegemonie philosophischer Dilettanten ohne praktische Erfahrung und 
Verantwortung, die von einer absolut gerechten Ordnung träumen. Tocqueville, Alexis de: 
Der alte Staat und die Revolution. [1856]. Hier zit. nach der Ausgabe München 1978, 141 f. 
Pepperle, IngridIPepperle, Heinz (Hgg.): Die Hegeische Linke. Dokumente zu Philosophie 
und Politik im deutschen Vormärz. Leipzig 1985. - Stuke, Horst: Philosophie der Tat. 
Studien zur „Verwirklichung der Philosophie" bei den Junghegelianern und den wahren 
Sozialisten. Stuttgart 1963. 
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Phi losoph ie " u n d eine m parallele n „Phi losophisch-Werde n de r Welt " (Marx ) unter -
schie d sich Rád i in de r Ab lehnun g eine s „unmögl iche n M o n i s m u s " , 1 2 also dar in , dass 
er zwar ein e t ranszendente , abe r kein e his tor isc h vorgegeben e Wahrhei t kannte , die 
di e junghegelianische n Aktivisten geradewegs in s Flussbet t eine s scheinba r ein -
dimensionale n „his tor ische n For t sch r i t t s " steuerte . M a n weiß inzwischen , dass diese 
Suggestion als Selbstermächtigun g wirkt u n d oft im N a m e n „de r " Geschicht e de n 
Ter ro r legitimiert . Rád i fehlt e diese Gewissheit , v on de r Masaryk s Tätigkei t durch -
au s getrage n war. 1 3 Da s L o b de s For tschr i t t s , da s es bei i h m auc h gibt, bezieh t sich 
meis t auf da s subjektive Leitbil d de r H a n d e l n d e n , auf de n Glaube n an Menschen -
recht e u n d de n gute n Willen. 1 4 Auf solche m Glaube n an „groß e D i n g e " be ruh e alle 
Kul tur ; ohn e ih n gebe es kein zivilisiertes Leben , „nu r M o r d e n de r H o r d e n eine s 
Dsch ing i s -Khan" . 1 5 Da s ist ein e wichtig e Kul tur ta tsache , auc h w e n n de r Glaub e an 
sich leide r nich t vor Barbare i bewahr t . 

Rád i legt Wer t auf die Unte r sche idung , dass sich de r Einzeln e „existenziell " in 
seine r jeweiligen Zei t u n d Lage zu bewähre n hat , du rc h diese abe r keineswegs ein -
deuti g determinier t wird , wie es Posit ivismu s u n d Hi s to r i smu s annehmen . Di e v o m 
19. J ah rhunde r t vorausgesetzt e Entwicklungslogi k be ruh t nac h Rádl s Auffassung 
auf e ine m I r r t um : N a c h seine n Wor te n „entwickel t " sich de r Geis t nicht , imme r n u r 
einzeln e Mensche n handel n in freier Veran twor tung . Kons t i tu t i v für die Geschicht e 
sind i h m zufolge Diskont inu i tä ten , Renaissance n u n d Revolut ionen , die die Ver-
gangenhei t als bloße s Materia l benu tzen . 1 6 „ D e r Mensc h ist im G r u n d e frei, [... ] ein 
Herr , de r letztlic h in sich selbst da s Geset z seine s Leben s t rägt" , heiß t es in eine r spä-
tere n A n t w o r t an Bohusla v Kou tn ík , 1 7 de n Verfasser eine r marxist ische n Broschür e 
übe r Rád i (1934) . 

Da s ist abe r k a u m Rádl s letzte s Wor t . D e r Mensc h handel t keineswegs ungesi -
chert , „ohn e Stütze n u n d R e z e p t e " , wie da s sein F reund , de r evangelisch e Theolog e 

Rádi,  Emanuel : Dějin y filosofie II . Novově k [Geschicht e der Philosophi e II . Neuzeit] . 
Bd. 2. Prah a 1933,402. 
Masaryk s Vorstellunge n von geschichtliche m Sinn oszillieren zwischen Comt e un d einem 
traditionelle n Vorsehungsglauben , der gleichwoh l auf menschlich e Zusammenarbei t am 
Werk Gotte s angewiesen ist. „[... ] mein e Grundsätz e un d mein Program m sind organisc h 
aus unsere r Geschicht e hervorgewachsen" ; man habe gehandel t aufgrun d „eine s Pro -
gramms , das auf Erkenntni s un d Verständni s der Geschicht e sowie der gesamte n Lage des 
Staates , der Nation , Europa s un d der Welt" beruhe . Masaryk,  Tomá š G. : Světová revoluce . 
Za války a ve válce 1914-1918 [Di e Weltrevolution . Währen d des Krieges un d im Krieg 
1914-1918] . Prah a 1925, 571. Daz u Loewenstein, Bedřich : Evropsk á krize v Masarykov ě 
diagnóz e [Di e europäisch e Krise in Masaryk s Diagnose] . In : Hahnová,  Eva (Hg.) : Evrop a 
očim a Čechů . Sborní k ze sympozi a konanéh o v Centr u Franz e Kafky ve dnec h 22.-23 . 
řína 1996 [Europ a mit tschechische n Augen gesehen . Sammelban d des Symposion s im 
Franz-Kafka-Zentru m 22.-23 . Oktobe r 1996]. Prah a 1997, 53-70, hier 68 f. 
Rádi,  Emanuel : Zu r politische n Ideologi e der Sudetendeutschen . Wien, Leipzig 1935, 9 f. -
Auch in: Ders.: O německ é revoluci . K politick é ideologi i sudetských Němc ů [Übe r die deut -
sche Revolution . Zu r politische n Ideologi e der Sudetendeutschen] . Neudruck , Prah a 2003. 
Ders.: Zu r politische n Ideologi e der Sudetendeutsche n 51 (vgl. Anm . 14). 
Ders.: Národnos t jako vědecký problé m [Nationalitä t als wissenschaftliche s Problem] . 
Prah a 1929, 24 f. 
Ders.: Socialistick ý dogmatismu s [Sozialistische r Dogmatismus] . In : Křesťansk á revue 7 
(1934) 245. 
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der Existen z Josef L. Hromádka , formulier t hat . Rádl s Stütze n sind keine nu r meta -
physischen , un d sie decke n sich auch nich t mit den Chiffren der Theologen . „Kei n 
Wissenschaftle r darf sich philosophischer , staatsbürgerlicher , sittliche r Verantwor -
tun g entziehen ; wer Derartige s versucht , ist ein gefährliche r Mensch" , klingt es dra -
matisc h am End e der „Romantische n Wissenschaft". 18 Da s sind Hinweis e auf rela-
tive Instanzen . 

Bei Rád i gibt es auch keine n Zweifel, dass der Philosop h sozusagen im nationale n 
Triko t spielt; „Verantwortung " heiß t aber nicht , sein Gewissen einem bestehende n 
(nationale n ode r anderen ) Cod e unterzuordnen : Es geht um Loyalität , um aktive 
Teilnahme . Da s heiß t nac h seiner einfache n Forme l „da s aktuell e Leben philoso -
phisc h zu verstehen" , in seiner vertikalen Dimensio n zu erfassen; aber auch „be -
wusst an die Vergangenhei t anzuknüpfen". 19 Diese r Bezug zur Vergangenhei t ist 
Rád i wichtig: Er gibt ein Stüc k Identität , individuell e un d kollektive, aber das Er -
zählen eine r Geschicht e sagt noc h nicht , was wir heut e un d jetzt tu n sollen. Di e 
Geschicht e bleibt im Bereich der Kontingenz , nich t der Normen . Bei Rád i reagiert 
der Philosoph , wie wir gehör t haben , primä r auf Problem e seiner Zeit . Un d nu r 
wenn ma n weiß, auf welche Herausforderunge n früher e Denke r reagier t haben , wird 
ma n sie verstehen . Wir knüpfe n imme r an Vorgegebenes an; doc h gilt auch , dass der 
Mensc h nac h Bedürfnisse n der Gegenwar t souverän aus der Vergangenhei t wählt 
un d nu r so ihre n an sich stumme n Fakte n neue s Leben einflöße n kann. 20 

Da s ha t Konsequenze n für Rádl s politisch e Lehren : Wie die Wahrhei t nich t ein-
fach in der Vergangenhei t vorgegeben ist, so komme n auch die Werte der Natio n 
nich t aus einer einzigen , konstante n Erzählung : Di e Natio n ist ein offenes Projekt , 
eine Aufforderun g zu Mitarbeit . Auch die national e Wahrhei t ist keine Formel , die 
einfach zur Kenntni s genomme n wird. „D u selbst musst fordern , dass zwei un d zwei 
vier sind", bzw. dass Freihei t un d Menschenrecht e gelten: Staat , Nation , Geschicht e 
ersetze n nie unser e individuell e Verantwortung. 21 Währen d des Erste n Weltkriegs 
hatt e sich Rádl s Kriti k an einem nich t ganz verstandene n ode r genug gewürdigten 
Kan t gegen dessen vermeintlic h „doppelt e Wahrheit " gerichtet , in der er eine „deut -
sche" Neigun g sah, dem Leben ein abstrakte s Idea l aufzunötigen . De m hielt Rád i 
entgegen , das Idea l un d die Wahrhei t müsste n hier auf dieser Erd e un d im mensch -
lichen Handel n gesucht werden. 22 Da s mocht e als liberal-konservativ e ode r lebens-
philosophisch e Kriti k am politische n Doktrinarismu s un d Radikalismu s in der Tra-
ditio n Hippolyt e Taine s verstande n werden , der dem esprit classique Realitätsverlus t 
zugunste n von Abstraktione n vorgeworfen hatte . Sein Denke n wurd e manchma l als 
„intuitive r Realismus " bezeichnet ; hier handelt e es sich aber vor allem um den Ruf 

Ders.: Romantick á věda [Romantisch e Wissenschaft]. Prah a 1918, 290. 
„Ein tschechische r Philosop h muss sich bewusst sein, das Denke n seiner tschechische n 
Vorgänger fortzusetzen. " Ders.: O naší nynější filosofii 34 (vgl. Anm. 8). Andererseit s heißt 
es: „Ic h bin Individualis t und glaube an das letztlich irrational e Leben der Einzelnen . Ich 
glaube auch an das Kollektiv, doch wächst der Einzeln e unmittelba r aus dem Wesen des 
Lebens, nich t aber die Gemeinschaft. " Ders.: Socalistický dogmatismu s 245 (vgl. Anm. 17). 
Ders.: Dějiny filosofie I, 28, 30 (vgl. Anm. 2). 
Ders.: O německ é revoluci 46 (vgl. Anm. 14). 
Ders.: Romantick á věda 290 (vgl. Anm. 18). 
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nac h verantwortungsvolle m Engagemen t in Krisenzeiten . Bald nac h dem Krieg, im 
Jah r 1922, warf Rád i der tschechische n akademische n Philosophi e vor, nich t „au s 
dem eigentliche n Leben " zu schöpfen . Di e philosophische n Wahrheiten , fordert e er, 
sollten als „Verpflichtunge n gegenüber dem wirklichen Leben " verstande n werden . 
Sein Lebensbegrif f war zu diesem Zeitpunk t imme r noc h überhöht , mi t irrationale m 
Akzent , begann sich aber allmählic h von der Quell e des Wahre n zum Wirkungsor t 
zu wandeln . 

Erschütter t durc h den Weltkrieg un d insbesonder e durc h die Katastroph e Russ-
lands , stellt der Philosoph , der erst 1919 zum ordentliche n Professo r für Wissen-
schaftstheori e ernann t worde n war, das methodisch e Vorgehen , „bewusste , klar 
formuliert e un d begründet e Grundsätze " entschiedene r über den vitalistischen , neo -
romantische n „Glaube n ans Leben" . De r Mystiker , heiß t es in seiner „Moderne n 
Wissenschaft " von 1926, glaubt, aus ihm sprech e das Wesen der Dinge , dagegen „ur-
teilt der Wissenschaftle r über die Wirklichkeit". 24 De r Nachdruc k liegt weiterhi n auf 
Wahrhaftigkeit , intensive m Suche n un d konsequente r Verwirklichung , un d somit 
auf individuellen , letztlic h ethische n Normen . Da s ha t wichtige Folge n für Rádl s 
Auffassung der Geschichte . Wo kein individuelle r Inhal t vorhande n ist, heiß t es 
scho n in seiner „Romantische n Wissenschaft", da gibt es auch keine sinnvolle Ge -
samtgeschichte , sonder n nu r eine Welt von quasi Naturerscheinungen . 5 „Wen n das 
Leben des Einzelne n einen metaphysische n Sinn hat" , lesen wir ebenda , „dan n trifft 
das noc h nich t auf das Leben der Menschheit/bzw . der Nation/zu." 2 6 

Da s ist ein wenig zitierte r Satz, aber, wie ich glaube, ein Schlüsselsatz . Geschichts -
prozesse , Teleologien , gleich ob heilsgeschichtlich e ode r säkularisierte , verwirft Rád i 
durchwe g als „Fatalismus" , der den stets individuelle n Charakte r der Entschei -
dunge n vernebele . In der Tat habe n nich t nu r Hege l un d die französische n Revo-
lutionshistorike r einen zielgerichtete n Geschichtsgang , eine logische Verkettun g 
postuliert , die nac h den Worte n des Historiker s Francoi s Migne t die „Subordinatio n 

Ders.: O naší nynější filosofii 8 (vgl. Anm. 8). 
Ders.: Modern í věda. Její podstata , metody , výsledky [Die modern ě Wissenschaft. Ih r 
Wesen, ihre Methoden , ihre Ergebnisse] . Prah a 1926, 71. 
„Di e Mensche n glauben heut e nich t an Gott , Unsterblichkeit , Sittlichkeit , weil sie nich t an 
sich selbst glauben [...] . Dies ist die Frage aller Fragen unsere r Zeit : bin ich, bist du nur eine 
flüchtige vom Wind gekräuselte Welle im unendliche n Meer -  oder ist diese Welt mit allem 
auf ihr nur ein Zufall, hinte r dem mein ewiges, absolut wahrhaftiges Gewissen steht , be-
stimmt , ins Angesicht Gotte s zu blicken?" Ders: Válka Čech ů s Němc i [Der Kampf zwi-
schen Tscheche n und Deutschen] . Prah a 1928. Hie r zit. nach dem Neudruc k Prah a 1993, 
85. Die deutsch e Fassun g erschien 1928 in Reichenberg . -  Andererseit s kritisiert Rádi auch 
Windelband s und Rickert s Tendenz , das Einzigartige und Unwiederholbar e als Substan z 
der historische n Method e hervorzukehre n und fordert , die Geschichtsschreibun g dürfe 
sich nich t mit partiellen Werten und mit der Beschreibun g begnügen. Der Idiographismu s 
habe „die Fehle r des Positivismu s nich t von dessen Vorzügen unterschieden" . Ders.: Mo-
dern í věda 205 f. (vgl. Anm. 24). -  Tomáš Herman n betont , dass Rádi vor dem Krieg die 
Trennun g der Natur - und der Kulturwissenschafte n kritisierte und die Ansicht vertrat , dass 
auch die naturwissenschaftliche n Gedanke n von individuellen Überzeugunge n geprägt 
seien und folglich „historischen " Charakte r trügen . Hermann,  Tomáš : Dějin y vědy jako 
disciplína [Wissenschaftsgeschicht e als Disziplin] . In : Vesmír (2002) H . 12, 688f. 
Rádi: Romantick á věda 247 f. (vgl. Anm. 18). 
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des homme s aux choses " nac h sich zieht . Auch Auguste Comt e suggeriert mit sei-
nem hypertrophierende n Entwicklungsbegrif f einen gesetzmäßige n Prozes s nac h 
dem Bild des organische n Wachstums , der weder Handel n im präzisen Sinn noc h 
Zufal l zulässt, sonder n allein Beschleunigun g ode r Verlangsamun g des gesetzmäßi -
gen Fortschritt s der Menschheit. 27 

Obwoh l die Geschicht e nich t von der Frag e „Was tun? " entlastet , besteh t Rádi , 
wie wir gehör t haben , darauf , dass die Mensche n „mi t elementare r Notwendigkeit " 
von der Vergangenhei t ausgehen (Driesch s „historisch e Reaktionsbasis"!). 2 De r 
Wissenschaftshistorike r weiß: Sogar wissenschaftlich e Theorie n „wachse n eine aus 
der anderen ; es gibt keine direkt e Erkenntni s der absolute n Wahrheit". 29 Da s ist kein 
nu r pragmatische r Hinwei s auf die Nützlichkei t vorangegangene r Erfahrun g ode r 
ein Tribu t an den herrschende n Historismus , sonder n die Konzessio n eine r grund -
sätzliche n kulturelle n Kontextgebundenhei t unsere r Aussagen. Fü r Überdrus s an 
der Geschichte , für Willkür, für nietzscheanische s Sich-Hinwegsetze n über die 
gesellschaftliche n Normen , zeigt der konservative Sozialdemokra t nie Verständnis . 
Geradez u absurd erschein t ihm die Vorstellun g eine r traditionslosen , sponta n ge-
wachsene n Zivilisation. 30 Bei allem Aktivismus teilt Rád i nich t die Illusio n der 
Utopisten , man könn e den Mensche n von der Last der Geschicht e befreien un d neu 
erschaffen -  gar zum Besseren . Di e Vergangenhei t ist für ihn aber mehr , vielfältiger 
als die historische n Ideologie n behaupten , einschließlic h des herrschende n Mytho s 
der Nation . 

Fü r unser e heutige n Entscheidunge n spielt die erinnert e Geschicht e eine ver-
gleichsweise geringe Rolle , obwoh l sich die Kulturwissenschafte n kaum noc h gegen 
die historisch e Determinierthei t un d Relativitä t der Werte sträuben : vielleicht gera-
de deshalb , weil die individuelle n Recht e in der politische n Kultu r des Westens eini-
germaße n veranker t sind un d keine r Abstützun g durc h Geschichtsideologie n meh r 
zu bedürfe n scheinen . Ma n weiß, dass Idee n in der Geschicht e weit häufiger als 
Symbo l ode r auch nu r als Vorwand gedien t habe n den n als dialogisch strukturierte s 
Argumen t -  das eben dem philosophische n Semina r angehört , dem die Lebens -
philosophi e zu entkomme n suchte . Alle Kultu r beruh t auf eine gewisse Weise auf 
„systematisierte n Vorurteilen " (Ernes t Gellner) , d. h. sie funktionier t nich t als ratio -
nale r Diskurs , sonder n auf der Basis von „Als-ob" , im Grund e genomme n volunta -
ristisch . Mi t Rád i gesproche n heiß t das: auf dem Willen, dass „zwei un d zwei vier 

Dazu etwa Stadler,  Peter : Geschichtsschreibun g und historische s Denke n in Frankreich , 
1789-1871. Züric h 1958. -  Massing, Otwin : Fortschrit t und Gegenrevolution . Die Gesell-
schaftslehre Comte s in ihrer sozialen Funktion . Stuttgar t 1966. -  Rádi bringt den Positivis-
mus in Zusammenhan g mit dessen Zurückweisun g von Konstruktionen , mit der Reduktio n 
von Philosophi e auf die Reproduktio n des Naturgeschehens , mit Determinismus , passiver 
Wahrnehmun g und der Leugnun g des freien Willens. Vgl. Rádi,  Emanuel : Dějiny filosofie 
II , 429, 433 f. (vgl. Anm. 12). 
Zu Han s Driesch , mit dem Rádi zeitweise in Beziehun g stand : Beatty,  John : The Histor y of 
Darwinis m and Darwinis m as History . In : Hermann/Markos  (Hgg.) : Emanue l Rádi -  vědec 
a filosof 101-113 (vgl. Anm. 1). 
Rádi: Modern í věda 66 (vgl. Anm. 24). 
Ders.: Dějiny filosofie I, 29 (vgl. Anm. 2). 
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(ode r fünf!) sind", 31 aufgrun d von Reduktio n un d der Hierarchisierun g von Ge -
schichtsbildern. 32 Di e reale Vergangenhei t gleicht eher Hegel s „verworrene r Trüm -
mermasse" , Ma x Webers „Polytheismus " der Werte un d Geschichten , als einem aka-
demische n Dispu t que r durc h die Zeitalter , ode r eine r teleologische n Szenenfolg e 
mit gemeinsame r causa finalis. 

Rád i komplizier t dieses Proble m überflüssigerweise dadurch , dass er -  mi t 
Masary k - nich t klar zwischen Inhalt , Zie l un d Sinn der Geschicht e unterscheidet . 
Zutreffen d ist sein Einwan d gegen die atheoretisch-antiquarisch e selbstzufrieden e 
Geschichtspraxis : Di e Method e bloße r Feststellun g un d der „Wiedergab e der Fak -
ten " wäre nu r dan n akzeptabel , wäre die Geschicht e als Ganze s vernünftig . D a sie 
aber in Wirklichkei t auch eine Meng e Sinnlosigkei t un d Verbreche n enthält , wird ihr 
allein eine Method e des „Auswahlverfahrens" , die rückwärt s wertend e Interventio n 
des Historiker s gerecht . Di e Geschichtshermeneuti k ist eine solche Intervention , 
die im Alten Neue s entdeckt , inde m sie neu e Frage n stellt. Auch wenn sie wie ein 
Detekti v in eine fremd e Hau t schlüpft , u m die Motiv e des Täter s zu verstehe n 
(Collingwood) , kan n sie nie sicher sein, die Wahrhei t gefunden zu haben : Es wird in 
der Regel nu r der Aspekt der Vergangenhei t sein, der sie interessiert . 

Rád i will keine subjektiven Spekulatione n anstellen , sonder n möcht e das Wesent -
liche , den Sinn des Geschehen s herausfinden . Hie r ist aber stat t des voraussetzungs -
losen empirische n Vorgehen s die Webersch e Wertewah l gefragt, das Erkenntnis -
interesse , die Wertbeziehun g zu dem , was wir für wesentlic h halten . Mi t andere n 
Worten , das historisch e „Din g an sich" ist erst ein Ergebni s nachträgliche r Verarbei-
tun g - un d Verdrängung . Es ist auch nich t dasselbe festzustellen , dass Mensche n 
ihre n Aktione n einen bestimmte n subjektiven Sinn beimessen un d diesen in Sym-
bolen ausdrücke n (wir versuchen , ihre Symbolsprach e zu entziffern ) un d diese sym-
bolisch imprägniert e Vergangenhei t „teilnehmen d nachzuvollziehen " un d schließ-
lich als Stütz e unsere r gegenwärtigen Entscheidunge n zu gebrauche n („sie appellie -
ren an unse r Denke n un d betreffen notwendi g unser e persönlich e Verantwor -
tung"). 3 3 

Verständlich , doc h auf diese Weise schwer durchführbar , schein t mir hier ins-
besonder e das Bestreben , die national e Vergangenheit , bei Rád i ausdrücklic h die 
Gründun g der Tschechoslowakische n Republik , der Sphär e des historische n Zufalls 

Ders.: O německ é revoluci 52 (vgl. Anm. 14). 
Dazu Havelka,  Miloš: Dějiny a smysl. Obsahy, akcent y a posun y „české otázky" 1895-
1989 [Geschicht e und Sinn. Inhalte , Akzente und Verschiebungen der „tschechische n 
Frage" 1895-1989]. Prah a 2001, 6-17. -  Das mach t Rádi noch nich t zum „Dezisionisten" , 
wie Werner Korthaas e in einem ansonste n kenntnisreiche n Aufsatz zu beweisen sucht . 
Korthaase, Werner : Elitäre s und Dezisionismu s in der Philosophi e Emanue l Rádls. In : 
Hermann/Markos  (Hgg.) : Emanue l Rádi -  vědec a filosof 238-277 (vgl. Anm. 1). 
Rádi: Dějiny filosofie I, 25 (vgl. Anm. 2). -  Rádls Geschichtsauffassun g komm t Aleida 
Assmann mit ihrer juristischen Sicht der Traditio n als „Depositum " und „Transaktion " 
nahe , doch versteht sie diese als Sicherun g gegen die zerstörerisch e Kraft der Zeit . Vgl. 
Assmann, Aleida: Fluchte n aus der Geschichte . In : Müller, Klaus ~E./Rüsen,  Jörn (Hgg.) : 
Historisch e Sinnbildung . Problemstellungen , Wahrnehmungshorizonte , Darstellungsstra -
tegien. Reinbe k bei Hambur g 1997, 608-625. 
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zu entziehe n un d unte r den Schut z allgemeine r Grundsätz e zu stellen. 34 Di e Ge -
genwart auf „herausragend e Vorgänger", wenn nich t auf Geschichtsontologi e zu 
stützen , steh t unte r Ideologieverdacht : Hie r schimmer t die Neigun g durch , die Kon -
tingen z der Geschicht e zu leugnen , ein vieldeutiges Kulturfel d miteinande r konkur -
rierende r Symbole zu besetzen un d sich die eigene Projektio n als „authentische n 
Sinn " bestätigen zu lassen. 35 Gege n solche Usurpatio n des Interpretationsmonopol s 
forder t Rád i zutreffend , im Sinn „zivilisierte r Führerschaft" , das Recht , sich von 
„vielen lebende n un d tote n Führern " leiten zu lassen. 

Obwoh l Rád i den konjunkturale n Antiklerikalismu s von 1918 schar f kritisierte, 37 

war dem Masarykiane r ein moralisierende r patriotische r „Manichäismus " selbst 
nich t fremd : auf der einen Seite reformatorisch e Wahrhaftigkei t als authentisch -
tschechisch , auf der andere n gegenreformatorisch e „Schlaumeierei " un d Gleich -
gültigkeit als Abweichun g von der eigentliche n Bestimmun g „de r Natio n des Jan 
Hus" . Beide Einstellunge n könne n bis zum heutige n Tag einen empirisc h hohe n 
Evidenzgra d aufweisen - ma n wählt eben „Vorgänger " nac h dem eigenen Wert-
system. Doc h widersprich t das Kriteriu m hussitische r Wahrhei t als historische s 
Strukturprinzi p zumindes t den übliche n Norme n einer von ideologische r Dienst -
barkei t dieser ode r jener Couleu r glücklich emanzipierte n wissenschaftliche n Ge -
schichtsschreibung. 38 

Von der Wissenssoziologie kenne n wir die Abhängigkeit des Kognitive n vom 
Nicht-Kognitiven , von Autorität , Mentalitä t un d Interesse, 39 un d sind misstrauisc h 
auch gegenüber den eigenen vorwissenschaftliche n Überzeugunge n un d Wert-
vorstellungen . Rád i weist die Regel des sine ira et studio rhetorisc h als „Ausweiche n 
vor dem Ideal " zurück . Di e Realgeschicht e ist aber nich t unbeding t ideengeleite t un d 
nu r selten schwarz-weiß . Im Rückblic k erscheine n die ideologische n Gegensätz e 
eher ambivalen t -  ganz abgesehen davon , dass ma n regelmäßi g etwas andere s 
erreich t als das Gewollte ; es klafft ein Abgrund zwischen den Proklamatione n der 
Akteure un d ihre r tatsächliche n Wirksamkeit . Da s gut Gemeint e ist bekanntlic h 
häufig das Gegentei l des Guten . Un d ma n kenn t vor allem die Gefah r des Triumpha -
lismus der siegreichen Wahrhei t (imme r „unserer " Wahrheit) , der für konkret e Pro -

Rádl,  Emanuel : O smysl českých dějin [Übe r den Sinn der böhmische n Geschichte] . Hie r 
zit. nach Havelka,  Miloš (Hg.) : Spor o smysl českých dějin [Der Streit um den Sinn der 
böhmische n Geschichte] . Prah a 1995, 433-469. 
Koselleck, Reinhart. : Vom Sinn und Unsin n der Geschichte . In : Müller/Rüsen  (Hgg.) : 
Historisch e Sinnbildun g 79-97, hier 91 f. (vgl. Anm. 33). 
Rádi: O německ é revoluci 60 (vgl. Anm. 14). 
Ders.: Náboženstv í a politika [Religion und Politik] . Prah a 1921, 21. 
Rádi fasst die böhmisch e Geschicht e nich t immer in Masaryksche m Geist auf. 1935 heißt es 
z.B.: „Auch die Jesuiten und die Aristokratie sind ein positiver Bestandtei l unsere r Ge -
schicht e und ich sehe es als große Zukunftsaufgabe , diese Zeit positiv zu bewerten. " Um 
den gegenreformatorische n Kosmopolitismu s zu verstehen , müsse man die einseitige 
sprachlich e Konzeptio n aufgeben. Vgl. ders.: Výlet do Itálie [Ausflug nach Italien] . In : 
Křesťanská revue 8 (1935) 244-247, 274-276. 
LeGoff, Jacque s /  Chartier, Roger/Revel,  Jacque s (Hgg.) : Die Rückeroberun g des histori -
schen Denkens . Grundlage n der neuen Geschichtswissenschaft . Frankfurt/M . 1990. Die 
französische Originalausgabe erschien 1978 unte r dem Titel „La nouvelle histoire" . 
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bleme blind mach t un d zu jener Versuchun g führt , der die Grieche n den Name n 
Hybri s gaben. 40 

Rádl s Wahrhei t mein t natürlic h in der Regel keine Forme l im Sinn der positivisti-
schen Adäquationstheorie . Di e These , dass jeder für seine Wahrhei t bürgt , führ t 
ihn in seiner „Geschicht e der Entwicklungslehren" 41 zu extrem personalistische n 
Formulierungen , in dene n Nietzsch e anklingt , der für Rád i von einiger -  nich t 
imme r zugegebene r -  Bedeutun g war. Wissenschaftlich e Debatte n werden durc h 
Personalisierun g allerding s erschwert , wie scho n der junge Jan Patočk a vermerkte . 
Rádl s Wahrhei t lässt sich nac h dessen Worte n weder anschaue n noc h beweisen, ma n 
kan n nu r an sie appelliere n un d an ihr mitwirken. 42 Es fragt sich, ob es reicht , dage-
gen ins Fel d zu führen , dass Rádi , trot z seiner häufigen Metaphern , auch auf präzise 
definierte n Begriffen un d wissenschaftliche r Ausbildun g bestand . An die Adresse 
eines romantische n Geniekult s gerichte t bemerkt e er trocken : „Wer fachlich nicht s 
weiß, kan n nicht s Geniale s entdecken". 43 Seine letzte n Werte stande n aber nich t zur 
Disposition , waren kein Gegenstan d wissenschaftliche r Diskussione n mehr , wobei 
die (Hegel'sche ) Chiffre , dass nich t wir die Wahrhei t besitzen , sonder n ehe r diese 
uns , keine neu e Unbekannt e einführt , sonder n nu r unser e partielle n Gewissheite n 
herausforder n un d öffnen möchte : Da s ist eine durchau s empfehlenswert e Demuts -
ode r jedenfalls Dialogempfehlun g im Zeitalte r der Sackgassen, in die un s Ideologe n 
un d Fanatike r mi t ihre n allein selig machende n „Wahrheiten " zu führe n suchten . 

Metaphysi k ist aber kein Bereich , in dem ich mic h bevorzugt aufhalte , un d so wei-
che auch ich abschließen d „vor dem Ideal " auf festeren Bode n mittelfristige r Wahr-
heite n aus: zu Frage n der Geschicht e un d historische n Sinnstiftung . De r Grund -
unterschie d zwischen den Kultur - un d Naturwissenschaften , zwischen sozialen un d 
naturale n Tatsachen , den etwa Windelban d un d Ricker t gegen einen „nomotheti -
schen " Positivismu s herausgearbeite t hatten , wird, wie scho n angedeutet , von Rád i 
überinterpretier t als persönliche s Angesprochensein , ja weitgehen d als Identifizie -
run g des Beobachter s mit dem Kulturphänomen . Di e Gedanke n der Vergangenhei t 
„provoziere n unser e Teilnahme" , schreib t er, sie „hänge n an unsere n Entscheidun -
gen". 44 

Ma n mag einwenden , dass im Rahme n einer Erklärungsstruktu r nich t nu r poli-
tische Ereignisse ode r technisch e Entwicklungen , sonder n auch dogmatisch e 
Streitigkeite n un d Revolutione n verstehba r sind -  ohn e Rádl s Devise, „im geistigen 

„De r Krieg hat nur in den Augen kurzsichtige r Politiker , die meinen , das Schwert solle auch 
in Fragen der Kultu r das letzte Wort haben , eine Lösung gebracht. " Rádi: Válka Čech ů 
s Němc i 8 (vgl. Anm. 25). 
Ders.: Geschicht e der biologischen Theorie n seit dem End e des siebzehnte n Jahrhunderts . 
Teil 1, Leipzig 1905. -  Ders.: Geschicht e der Entwicklungstheorie n in der Biologie des XIX. 
Jahrhunderts . Teil 2, Leipzig 1909. Eine tschechisch e Ausgabe „Dějin y vývojových theori í 
v biologii XIX. století" erschien 1909 in Prag. 
Patočka,  Jan: Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi o positivismu [Die Bedeutun g 
des Wahrheitsbegriffs für Rádls Positivismusdiskussion] . In : Česká mysl 33 (1937) H . 1/2, 
40-54, hier 50. Rádls Verständni s von „Sinn " und „Zweck " ist nach Patočk a identisch . 
Rádi: Modern í věda 124 (vgl. Anm. 24). 
Ders.: Dějiny filosofie I, 24-26 (vgl. Anm. 2). 
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Leben komm t es auf den Standpunk t an, darauf , wie der Wissenschaftle r persönlic h 
an der Sache beteiligt ist".45 Andererseit s unternehme n wir ständi g Versuche , den 
Abgrund zu überbrücke n un d die Vergangenhei t wiederzubeleben , so dass auch 
ferne Ereignisse „au f Radisch e Weise", als nostr a res agitur wahrgenomme n werden 
un d in erster Perso n Plurali s von Ereignissen gesproche n wird, die eigentlic h nich t 
„di e unsrigen " sind. Was das für „Fakten " sind, häng t bekanntlic h vom begrifflichen 
Rahme n ab, von E. H . Carr s „Fischernetzen" , dere n Masche n die Art der gefange-
nen Fisch e bestimmen . 

Außer der übliche n nationale n Identifizierun g gibt es viele weitere Möglichkeite n 
eine r Sinnbildung : etwa religiöser, soziologischer , kunstgeschichtliche r Art, manch -
mal pur e Neugie r auf Fremde s ode r elementare s Mitgefüh l mi t dem leidende n 
Menschen . Wir „verstehen " sogar das Balzen des Auerhahn s ode r den Fuchs , der 
sein Territoriu m markiert . Es funktionier t auch das Modell , mit dem ma n das 
Primitiv e in kulturelle r Verkleidun g wiedererkennt . Di e neuer e Verhaltensforschun g 
hat auf diese Weise den fließende n Übergan g von entwicklungsmäßi g erworbene m 
Gattungsverhalte n un d eine r Reih e von Kulturformen , Sitten un d menschliche n Ein -
richtunge n nachgewiesen. 46 

De r Biologe Rád i war sich dieser Zusammenhäng e bewusst, lehnt e sie aber aus 
Gründe n ab, die wissenschaftlich kaum überzeugen , gleichwoh l sie verständlic h 
sind: So argumentiert e er nich t nu r aus dem traditionelle n Bedürfni s nac h ideeller 
Motivierun g der Lebenspraxis , sonder n wies auch den biologistische n Reduktio -
nismu s zurück . „Da s Geistige" , konstatiert e er, „gehör t eine r andere n Eben e an als 
das Animalische ; das Geistig e erheb t imme r den Anspruc h an [!] einen vernünftige n 
Inhal t un d darauf , wahr, moralisch , nützlic h zu sein". 47 Währen d Comte s natur -
gesetzliches Model l die Freihei t des Einzelne n als quantit é négligeable zum meta -
physische n Residuu m herabgestuf t hatte , das mit dem Fortschrit t des exakten , auch 
historische n Wissens verschwindet , bestan d Rád i auf dem gegenüber ungeprüfte n 
Ansprüche n der Nationalgemeinschaf t wie der Autoritä t der Vergangenhei t souve-
räne n Einzelne n sowohl in der Wissenschaft als auch in der Alltagspraxis.48 

Ebenda 15. 
Eibl-Eibesfeldt,  Irenäus : Krieg und Friede n aus der Sicht der Verhaltensforschung . Münche n 
1986. -  Marti n Šimsa zeigt, dass Rádls Begriff „Sinn der Geschichte " nicht s mit Historismu s 
zu tun hat , sonder n „aktives Haushalten " mit Ressource n der Vergangenhei t meint ; er weist 
aber auch darauf hin , dass Rádi durchau s „Sinn " in der organische n Natu r erblickt. Vgl. 
Simsa,  Martin : Otázka po smyslu dějin v Rádiově hermeneutick é filosofii [Die Frage nach 
dem Sinn der Geschicht e in Rádls hermeneutische r Philosophie] . In : Problé m dějinnost i ve 
filosofii 20. století [Das Proble m der Geschichtlichkei t in der Philosophi e des 20.Jahr -
hunderts] . Úst í nad Labem 1999, 55. -  Rádi: „Da s Tier kann nicht s verspreche n und sich 
nich t freiwillig einem Geset z unterwerfen. " Vgl. Rádi: O ženském hnut í 17 (vgl. Anm. 4). 
Rádi: Zur politische n Ideologie der Sudetendeutsche n (vgl. Anm. 14). 
Shimon a Löwenstein weist darauf hin, dass der freie Wille bei Rádi nich t Abwesenheit von 
Ursache n meint , sonder n die Möglichkei t vernünftige r Begründung , also die Unterschei -
dung von wahr und falsch, weshalb schicksalhaft e Vorgegebenheite n nich t geleugnet wer-
den, sonder n in ihrem Rahme n frei gehandel t werden sollten. Sie vermute t dabei, dass Rádi 
logische Erklärun g und Werturtei l verwechselt, mit weitreichende n Folgen , nämlic h einer 
Identifizierun g von „sachlic h richtig" und idealem „Sollen" . Vgl. Löwenstein, Shimona : 
Emanue l Rádi -  Philosop h und Moralist . 1873-1942. Frankfurt/M. , Berlin 1995, 58-62. -
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Es ist nac h seinem wichtigen Kriteriu m eine Errungenschaf t der Zivilisation -
selbstreden d der westlichen - , dass wir Erfahrunge n der Vergangenhei t im Prinzi p 
frei für unser e Zwecke , als Materia l unsere s Geisteslebens , nutzen . Di e ethnisch -
rassisch konzipiert e Natio n beruh t dagegen auf „mangelnde r politische r Reife"; die 
Natio n gehör t nac h seinem frappierende n Bild geradezu „in eine Welt, die nich t 
existiert , sonder n existieren sollte", also in erster Linie Projek t ode r Program m ist. 
Übe r mythisiert e Gemeinschafte n hinau s verwirft Rád i Mythe n trocke n als vor-zivi-
lisatorisch e „Abneigung , die menschliche n Ahnunge n nac h dem Ma ß von Wahr un d 
Falsc h zu messen". 49 Un d gegen einen unkritische n Kul t nationale r Vergangenheite n 
gilt ihm das Erkenntnisprinzip , dass „nu r Menschen , die unsere r Zei t etwas Krea -
tives zu sagen haben , auch über genug Lich t verfügen, den Sinn der Vergangenhei t 
zu erhellen". 50 Z u den unzweifelhafte n Berührungspunkte n mit Tendenze n der „ver-
stehende n Soziologie", die bis hin zur Ahnun g von der Kultu r als Konstruk t rei-
chen , komm t hier die Parallel e zu Renan s Nationsauffassun g als „tagtägliche s Plebis-
zit". 5 1 

In seiner „Moderne n Wissenschaft " stellt Rád i die These auf, die Wissenschaft 
bilde ein „System von Zeichen , die ausgedach t wurden , um über die Wirklichkei t 
angemesse n zu sprechen". 52 Analog liest ma n in seiner Broschür e „Übe r den Sinn 
der böhmische n Geschichte", 53 die Fakte n beherrschte n nich t das Problem , sonder n 
würde n nac h dem Charakte r des Problem s ausgewählt . Di e geschrieben e Geschicht e 
ist für Rád i somit ein Konstruk t -  nich t in der radikale n Formulierun g von Theodo r 
Lessings „Sinngebun g des Sinnlosen" , aber doc h eine Selektio n un d Interpretatio n 
nac h Werten un d Bedürfnisse n der Gegenwart ; im Rahme n dieser „Inszenierung " 
fühlen wir un s von der Vergangenhei t durchau s angesprochen . 

De r gegenseitigen Beziehun g von Erkenntni s un d Handeln , von Wahrhei t un d 
Geschichte , ist noc h ein letzte r Versuch aus Rádl s aktivem Leben gewidmet : der 
Aufsatz „Praktisch e Philosophie " aus dem Jah r 1935.54 Hie r spitzt er seine Auf-
fassung in These n zu wie: „nu r der Glaub e erzeugt soziale Tatsachen" ; „historisch e 
Ereignisse sind historisch , weil denkende , glaubende , kämpfend e Mensche n sie zu 
solche n gemach t haben" . Di e Geschicht e ist eben keine „Geschicht e menschliche r 

Zum Them a Zusammenhan g „teleologischer " und „normologischer " Denkweise n auch 
Engliš, Karel: Theori e hodnot y a hodnocen í [Theori e des Wertes und der Bewertung] . 
Prah a 1947, 22 f. 
Rádi: Modern í věda 69 (vgl. Anm. 24). 
Ders.: Národnos t 67, 83, 21 (vgl. Anm. 16). 
„Sinn [...] synthetisier t Erfahrun g der Vergangenhei t [...] und absichtsvolle Zukunfts -
erwartung ; beides wird so miteinande r vermittelt , dass im Zentru m des Vermittlungs -
zusammenhang s die Gegenwar t verstande n und die aktuelle Lebenssituatio n praktisch 
bewältigt werden kann . [...] Sinn vermittel t die ,Ich-Zei ť mit der ,Welt-Zeiť. " Rüsen,  Jörn : 
Was heißt : Sinn der Geschichte ? (Mit einem Ausblick auf Vernunft und Widersinn) . In : 
Müller/Rüsen  (Hgg.) : Historisch e Sinnbildun g 17-47, hier 29 (vgl. Anm. 33). -  Renan, 
Ernest : Qu'est-c e qu'un e nation ? Paris 1882, hier zit. nach ders.: Was ist eine Nation ? und 
ander e politisch e Schriften . Wien, Bozen 1995. 
Rádi: Modern í věda 89 (vgl. Anm. 24). 
Ders.: O smysl českých dějin 439 (vgl. Anm. 34). 
Ders.: Praktick á filosofie [Praktisch e Philosophie] . In : Česká mysl 31 (1935) 1-29. 
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Eigenschafte n u n d Anlagen" ; au s his torische n Krise n hervorgegangen e neu e Auf-
fassungen entwickel n normat iv e Kraft : Sie „öffne n sich , n o c h unverwirkl icht , als 
Postulat , zu r Zukunf t h i n " . 5 5 Rádl s Aktivismu s ist n ich t allein auf die Gegenwar t 
bezogen , sonder n schließ t ein e aktualisiert e Vergangenhei t in seine n H o r i z o n t mi t 
ein . 

Wahrscheinl ic h ha t Rád i nich t alle Aspekt e eine s Pr imat s de r Gegenwar t zu E n d e 
gedach t oder , ehe r noch , ist vor de n Konsequenze n zurückgeschreck t u n d woll t e 
nich t gan z auf de n Substanzialismu s eine r sinnvolle n Geschicht e verzichte n -  mi t 
de r Vorgabe, diese r Sin n öffne sich erst du rc h aktive Ante i lnahme. 5 6 I m m e r wiede r 
erweist sich dabei , dass Rádl s Phi losophi e nu r u n t e r de r Bedingun g eine r höhe re n 
Ins tan z „funkt ionier t" : eine r überpersönl iche n Wahrhei t , von de r es metaphor i sc h 
heißt , sie „kämpf e un te r un s für de n Sieg". Jose f Krá l ha t Rádl s Phi losophi e etwa s 
schlich t als ein e Spielar t des Pragmat ismu s verstehe n wollen, 5 7 u n d ähnlic h glaubt e 
auc h Z d e n ě k Smetáček , Rád i reduzier e da s E rkenn tn i sp rob le m auf da s H a n d e l n . 
Ja n B. K o z á k woll t e in seine m D e n k e n ein e Art „Evangel iu m de r Ve ran twor tung " 
bzw. eine n „dynamische n P ia ton i smus " e rkennen , 5 9 u n d Jiř í Gabrie l schließ t sich 
mi t de m Et iket t „protes tant ische r Akt iv i smus" an . 6 0 Mi t gleiche m Rech t k ö n n t e m a n 
ein e Parallel e suche n zwische n seine r kämpfende n Wahrhei t u n d d e m jüdische n 
„ G o t t de r Geschich te" , so dass sich Rádl s Phi losophiere n als Synergismu s bezeich -
ne n ließe. 6 1 

„ D e r Mensc h reich t mi t seine m Lebe n gleich hie r in de n H i m m e l (un d in die 
Höl le ) h ine in" , schrie b Rádi 1934, „kein e Zukunf t heiligt sein Leben , w e n n da s 

Ebenda 29. 
„[... ] eine Frömmigkeit , die nich t aktiv un d aktuel l ist, ha t heut e keine n Plat z auf der Welt". 
Ders.: Budoucnos t Akademick é Ymky/Di e Zukunf t der Akademische n YMCA . Zit . nac h 
Simsa,  Jan : Emanue l Rád i a Akademick á YMC A [Emanue l Rád i un d die Akademisch e 
YMCA ] In : Hermann/Markos  (Hgg.) : Emanue l Rád i -  vědec a filosof 517-522, hier 519 
(vgl. Anm . 1). 
Král, Josef: Československ á filosofie. Násti n vývoje podl e disciplin [Tschechoslowakisch e 
Philosophie : Abriss der Entwicklun g nac h Disziplinen] . Prah a 1937, 55. 
Smetáček,  Zdeněk : Kozák-Rádl-Hromádka . O nábožensk é otázc e v naší nynější filosofii 
[Übe r die religiöse Frag e in unsere r gegenwärtigen Philosophie] . Prah a 1931, 55. 
Kozák,  Jan B.: Pravd a a víra u E. Rádl a [Wahrhei t un d Glaub e bei E. Rádi] . In : Česká mysl 
29(1933)280 . 
Gabriel, Jiř í (Hg.) : Česká filosofie ve 20. stolet í [Tschechisch e Philosophi e im 20.Jahr -
hundert] , Bd. 1. Brn o 1995, 58 ff. -  Di e Literatu r übe r Rád i wird zusammengefass t bei 
Löwenstein, Shimona : Emanue l Rád i 29-34 (vgl. Anm . 48). 
Bultmann,  Rudolf : Da s Urchristentu m im Rahme n der antike n Religionen . Reinbe k bei 
Hambur g 1965, 15: „Da s eigentlich e Herrschaftsgebie t Gotte s ist die Geschichte . [...] Sie 
ist nich t wie die griechisch e Geschichtsschreibun g an der Vergangenhei t orientiert , um aus 
ihr die ewig gleichen Gesetz e [...] zu erkennen , sonder n [...] zeichne t die Geschicht e als 
eine Bewegung zu Zielen hin , letztlic h zu einem von Got t gesteckten Ziele. " -  Rád i erklär t 
wiederholt , der Sinn der böhmisch/tschechische n Geschicht e sei nie vollendet , ja überhaup t 
nich t vorgegeben, sonder n eine Herausforderung , ein Sollen ; er öffne sich un s durc h aktive 
Teilnahme . Vgl. Rádi: Národnos t 38 f. (vgl. Anm . 16). -  Vgl. den Charakte r des Glau -
bens als eine r aktiven Beziehun g zur Wirklichkei t in: Ders.: Náboženstv í a politik a 49 (vgl. 
Anm . 37). 
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Leben nich t hier un d gleich heilig ist".62 Rád i wollte aus diesem Leben in keine ander e 
Zeit , in keine gegen das Scheiter n resistent e Existen z flüchten . Was soll aber ge-
schehen , wenn die Wahrheit , die „durc h un s siegen" sollte, vor unsere n Augen mit 
Füße n getreten , ins Gegentei l der eigentliche n Intentio n verkehr t ode r einfach ver-
gessen wird, wie es ja nich t nu r im 20. Jahrhunder t allzu oft geschehe n ist? Wenn wir 
absehen vom Jüngste n Gerich t un d Rádl s Apotheos e des „D u sollst" als eine r am 
End e der Geschicht e funktionslo s gewordene n absolute n Wirklichkeit, 63 dan n muss 
sich die aktivistische Chiffre von der Mitkämpferi n in die quasi barock-katholisch e 
Trösteri n des hilflosen Philosophe n im Gefängni s verwandeln. 64 

Fü r unser e nüchtern e Gegenwar t klingt Rádl s Metaphori k etwas überschwäng -
lich-pathetisch , altertümlich-poetisch . Wir habe n - mal besser, mal schlechte r -  ge-
lernt , mit unsere n metaphysisc h ungesicherte n relativen Gewissheite n als „regulati -
ven Ideen " umzugehen . Stat t eines einzigen monopolisierte n Sinn s ertrage n wir eine 
Vielfalt von Erzählungen , ein arbeitsteilige s Gleichgewich t einande r manchma l 
widersprechende r Interpretatione n un d begreifen dieses geradezu als Freiheits -
chance. 65 Dennoc h glaube ich, dass es möglich ist, aus Rádl s Denke n imme r noc h 
interessante , vielleicht sogar für den Historike r brauchbar e Impuls e „herauszufil -
tern" . Posthistoriste n mögen vom tragische n Ausgang jedes Gerechtigkeitsstreben s 
sagen, was sie wollen: Es hieß e das Kin d mi t dem Bade auszuschütten , wollten wir 
auf jegliche Normativitä t verzichten . Deshal b greifen wir angesicht s der Massen -
verbreche n des vergangene n Jahrhundert s (die •wi r zu Unrech t als „Unmenschlich -
keiten " bezeichnen ) sponta n zu Rádl s kritisierbare m Moralisieren . Ethisch e Nor -
men erweisen sich auch gegenüber den Herausforderunge n der Geneti k un d der ent -
grenzende n Globalisierun g als unverzichtbar . 

Di e Zivilisationstheorie n gehen weiterhi n von der Grundtatsach e aus, dass das 
Kulturgedächtni s die notwendig e Voraussetzun g jedes Handeln s bildet , dass jede 
Zukunftsperspektiv e auf der Basis eine r bestimmte n vergangene n Erfahrun g beruht . 
Zugleic h radikalisier t sich Rádl s Erkenntnis , wonac h unse r Geschichtsbil d imme r 
auc h eine Rückwärtsprojektio n ist, ode r zumindes t eine Selektio n aufgrun d unsere r 
Kategorien , Werte un d Bedürfnisse : Ma n muss keine m extreme n Relativismu s ä la 
Hayde n White verfallen, der die Grenz e zwischen fiction un d fact verwischt un d so 
unhaltba r sein dürft e wie der altmodisch e Objektivismus , für den die Geschicht e mi t 
der Such e nac h Quelle n beginn t un d endet . Di e Geschicht e ist, bei aller unvermeid -
lichen Narrativität , nich t jenseits der Kategori e Wahrhei t angesiedelt , die Rád i allen 
unsere n Formulierunge n vorordne t (Ladisla v Hejdánek) . Da s kan n auch auf die 
Theori e des natio n buildin g un d der „erfundene n Gemeinschaften " bezogen werden , 
ebenso wie auf den gar nich t so neue n Verfassungspatriotismus , die Überordnun g 

Ders.: Socialistický dogmatismu s 246 (vgl. Anm. 17). 
Ders.: Dějiny filosofie II , 625 (vgl. Anm. 27). 
Ders.: Útěch a z filosofie [Trost aus der Philosophie] . Prah a 1947. Dieser umstritten e Text 
gilt als Rádls posthume s Vermächtnis . 
Marquard,  Odo : Lob des Polytheismus . In : Ders.: Zukunf t brauch t Herkunf t 46-71, hier 
53, 63 (vgl. Anm. 5). Ein „gewisses Maß an Schlamperei " ist nach Marquar d notwendi g für 
die individuelle Freiheit . 
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von Geset z un d Gewissen über die „Volksinstinkte", 66 die sich in den Gleise n von 
Rádl s Denke n bewegen. 

Di e Geschichtsschreibun g eines halbe n Jahrhundert s nac h Rádl s Tod , neuerding s 
auch die tschechische , ha t ihre Aufmerksamkei t einer Reih e neue r Theme n zuge-
wandt , die unterhal b der Schwelle ideenpolitische r Rhetori k liegen un d deshalb für 
sie bis dahi n kaum existierten : Da s sind der Umgan g mit Unterprivilegierte n un d 
Minderheiten , die Alltagskultur , Wohnen , Hygien e un d Ernährung , Frauen - un d 
Kinderleben , auch die Rücksichtslosigkei t gerade der Modern e gegenüber der degra-
dierte n Natu r (un d den „Naturvölkern") , für die wir ein Etho s der Erhaltun g der 
Schöpfun g erst angesicht s der drohende n Vernichtun g entwickel t haben . Rád i hatt e 
die Neuzei t schon 1918 der „Vergewaltigun g der Natur" , einer „entsetzliche n 
Roheit " beschuldigt. 67 

Di e Geschicht e erhäl t dadurc h einen andere n Entwurf , vielleicht sogar einen 
neue n Sinn , der natürlic h unser e heutige n Empfindungen , Vorstellungen , Idiosyn -
krasien un d veränderte n Erkenntnisinteresse n widerspiegelt . Ic h glaube aber nicht , 
dass sie durc h den Verlust der Linearität , der selbstverständliche n Fortschritts -
perspektiv e sowie durc h den Schu b vom Ideelle n un d nur-Politische n zur Alltags-
kultu r un d zum Kulturpluralismu s ein „sinnlose s Auf un d Ab" geworden ist. Un d 
ich denk e auch nicht , dass unser e moralische n un d politische n Vorstellunge n da-
durch , dass wir un s des Konstruiertsein s der historische n Horizont e bewusst sind, 
allzu großen Schade n genomme n hätten . Di e wesentlic h fiktive Welt der kulturelle n 
Projektionen , in der wir un s alternativlo s bewegen, enthäl t zum Glüc k auch einige 
aufmunternd e „Radische " Chiffren , Symbole un d Wegweiser, die auf ein authenti -
sches, wahrhaftige s Leben hinweisen un d un s notfall s im Unglüc k trösten. 68 

Rádi: O německ é revoluci 56 (vgl. Anm. 14). 
Ders.: Romantick á věda 194 (vgl. Anm. 18). -  Zur ökologischen Bedeutun g von Rádls 
Spätwerk z.B. Lochman,  Jan M.: Aktualita Rádiová odkazu pro ekologii, politiku a teolo-
gii [Die Aktualitä t der Radl'sche n Frage für Ökologie, Politi k und Theologie] . In : Her-
mann/'Markos (Hgg.):  Emanue l Rádi -  vědec a filosof 535-564, hier 501 ff. (vgl. Anm. 1). 
Loewenstein, Bedřich : Animal symbolicum ? Historicko-antropologick é úvahy [Animal 
symbolicum ? Historisch-anthropologisch e Betrachtungen] . In : Filosofický časopis (1996) 
H . 4. Deutsc h in: Ders.: Wir und die anderen . Historisch e und kultursoziologisch e Be-
trachtungen . Dresde n 2003, 87-115. -Jaspers, Karl: Chiffren der Transzendenz . Münche n 
1970. Hie r zit. nach der tschechische n Ausgabe: Ders.: Šifry transcendence . Prah a 2000, 81. 



Ines Koeltzsch 

„ S I E W E R D E N S C H W E I G E N U N D A U F E I N E 
D Ü N S T I G E R E ' Z E I T W A R T E N " 

Di e Lähmun g un d Abwicklung des tschechische n Schriftstellerverbande s 
zu Beginn der „Normalisierung " (1968-1970 ) 

Wo alles wüst lag, glänzten einzig die Wörter. 
Und wo sich die Fürsten erniedrigt hatten, 

fiel den Dichtern Ansehen zu. 
(Günte r Grass , Das Treffen in Telgte) 

„Wörte r sind schon wieder nu r Wörter , der Frühlin g 1968 ist vorbei", 1 notiert e der 
Schriftstelle r un d Publizis t Ludvík Vaculík End e Novembe r 1969 in seinen Tage-
buchaufzeichnunge n „Nepaměti " (Unerinnerungen) . Zu diesem Zeitpunk t reifte in 
der Machtzentral e der KPTsc h die Entscheidun g heran , den tschechische n Schrift -
stellerverban d (Svaz českých spisovatelů , SČS) wie auch alle andere n Künstler -
verbänd e im tschechische n Landestei l der ČSSR 'wegen ihre r mangelnde n Unter -
stützun g der Husáksche n „Normalisierungspolitik " abzuwickeln un d sie durc h 
gleichgeschaltet e Organisatione n zu ersetzen . Diese r Prozess , der parteiinter n als 
„Liquidierung " (likvidace) un d offiziell als „Umbau " (přestavba ) bezeichne t wurde , 
dauert e bis End e 1970. Er führt e zu einer allmähliche n Demontag e eines wichtigen 
un d symbolträchtige n Akteur s der kulturelle n Liberalisierun g der 1960er Jahre , die 
ihre n Höhepunk t im „Prage r Frühling " gefunden hatte . 

Es verwunder t daher , dass die Herrschaftsbeziehunge n zwischen Politiker n un d 
Schriftsteller n im Umbruc h vom „Prage r Frühling " zur „Normalisierung " bislang 
kaum Gegenstan d wissenschaftliche r Untersuchunge n waren. 2 Zu m Them a im enge-
ren (Literatu r un d Literaturpolitik ) wie im weiteren Sinn e (Kultu r un d Kultur -

Vaculík,  Ludvík: Nepamět i 1969-1972 [Unerinnerungen] . Prah a 1998, 16. 
1990 erschien in der Literaturzeitun g „Tvar [Die Form] " ein Artikel, in dem der Autor aus 
Anlass der neu gegründete n „Gemeind e der Schriftsteller " (Obec spisovatelů) den Ab-
wicklungsprozess des Schriftstellerverbande s 1970 anhan d von Quellenmateria l zu re-
konstruiere n versuchte , auf Quellenangabe n jedoch gänzlich verzichtete . Vgl. Slavík,  Ivo: 
Histori e jednoh o soumrak u [Geschicht e eines Niedergangs] . In : Tvar 1 (1990) 12, 6 f. -
Im Institu t für Zeitgeschicht e (Ústa v pro soudobé dějiny, ÚSD ) wurde in den 1990er Jahre n 
eine Studie zur Abwicklung des Schriftstellerverbande s begonnen , aber nich t abgeschlos-
sen. -  Vgl. außerde m die Studie von Cysařová zur Rolle der Künstlerverbänd e zwischen 
„Prage r Frühling " und „Normalisierung" , die sich in einem Kapite l mit der Abwicklung 
des Schriftstellerverbande s beschäftigt. Ihr geht es jedoch vor allem darum , die „Widerstän -
digkeit" der Intellektuelle n und Künstle r nachzuweisen . Cysařová, Jarmila : Koordinačn í 
výbor, tvůrčí svazy a moc 1968-1972. Nekapitulantsk é postoje české tvůrčí inteligenc e a 
mechanism y moci KSČ [Der Koordinierungsausschuss , die Kulturverbänd e und die Mach t 
1968-1972. Widerständig e Einstellunge n der tschechische n schöpferische n Intelligen z und 
die Mechanisme n der Mach t der KPTsch] . Prah a 2003, 73-78. 
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polit ik ) überwieg t vielmeh r biographisch e u n d essayistische Literatur, 3 wissen-
schaftlich e Einzel - u n d Gesamtdars te l lunge n bilde n die Ausnahme. 4 

Seit 1990 w u r d e n zwar einige Arbei te n z u m Prozes s de r „Normal i s i e rung " vor -
gelegt. 5 Dies e geben Einbl ic k in die v on Moska u e rzwungen e u n d von de n tsche -
choslowakische n Partei -  u n d Regierungsvertreter n umgesetz t e Pol i t i k de r Wieder -
herstel lun g de s M a c h t m o n o p o l s de r Partei , die auf Repress io n beziehungsweis e de r 
A n d r o h u n g v on Repress ione n auf de r eine n u n d soziale n Beschwichtigungsstrate -
gien auf de r andere n Seit e beruhte . Vor allem die entscheidende n Jahr e de r D u r c h -
se tzun g de r „Normal i s ie rungspol i t ik " zwische n 1968 u n d 1972 werfen abe r n o c h 
viele Frage n für die Fo r schun g auf: Wie konn t e es de r KPTsch-Führun g t ro t z fort -
schrei tende r Sinnentleerun g de r sozialistische n Ideologi e gelingen , ih r 1968 ange -
schlagene s M a c h t m o n o p o l wiederherzustel le n u n d zumindes t zeitweise zu stabili -
sieren ? Welch e Drohpo ten t i a l e setzt e sie ein , welch e soziale n Integra t ionsmechanis -
me n wi rk t e n auf die einzelne n Bevölkerungsgruppen ? U m A n t w o r t e n auf diese 
Frage n zu finden , bedar f es sowoh l Analysen des machtpol i t i sche n Apparate s des 

Stellvertreten d für die verschiedene n Genre s (auto-)biographische r Literatu r un d für die 
verschiedene n Geisteshaltunge n ihre r Autore n seien genannt : Hiršal, ]oseí /  Grögerova, 
Bohumila : Let let. Poku s o rekapitulac i [Im Flu g der Jahre . Versuch eine r Rekapitulation] , 
Bd. 3: 1966-1968. Prah a 1994. -Jungmann,  Milan : Literárk y - můj osud . Kritick é návrat y 
ke kultuř e padesátýc h a šedesátých let s aktuálním i reflexemi [Di e Literárk y - mein 
Schicksal . Kritisch e Rückblick e auf die Kultu r der fünfziger un d sechziger Jahr e un d 
aktuell e Reflexionen] . Brn o 1999. -  Kosatik, Pavel: Fenomé n Kohou t [Da s Phänome n 
Kohout] . Prah a 2001. -  Lederer, Jiří : České rozhovor y [Tschechisch e Gespräche] . Prah a 
1991 (Erstauflag e 1979 im Kölne r Exilverlag Index) . -  Vaculík: Nepamět i (vgl. Anm . 1). -
Unte r den essayistischen Arbeiten ragt vor allem das erstmal s 1980 im Exilverlag Inde x 
unte r dem Pseudony m J. Sladeče k erschienen e Buch von Pet r Pithar t hervor : Pithart, Petr : 
Osmašedesát ý [Achtundsechzig] . Prah a 1990. 
Di e Zeitschrif t „Soudob é dějiny" (Zeitgeschichte ) widmet e sich in einem Doppelhef t 
2002 dem Them a Kultu r un d Kulturpoliti k in der Tschechoslowakei . Hie r vor allem: 
Bláhová,  Kateřina : Mez i literaturo u a politikou . Souvislosti literárníh o života 1958-1969 
[Zwische n Literatu r un d Politik . Di e Zusammenhäng e des literarische n Leben s 1958-1969] . 
In : Soudob é dějiny 9 (2002) 3-4, 495-520 . -  Dies.: Až příliš prozaick á skutečnost . Literárn í 
život v Čechác h mez i lety 1969 a 1989 [Ein e allzu prosaisch e Wirklichkeit . Da s literarisch e 
Leben in Böhme n zwischen 1969 un d 1989]. Teil 1. In : Kudě j 5 (2003) 2, 68-82. Teil 2. In : 
Kudě j 6 (2004) 1, 47-60 . -Jechová,  Květa: K histori i Koordinačníh o výboru tvůrčíc h svazů 
1968-1969 [Zu r Geschicht e des Koordinierungsausschusse s der Kulturverbänd e 1968-
1969]. In : Pecka,  Jindřich/ Prečan, Vilém (Hgg.) : Proměn y pražskéh o jara 1968-1969. 
Sborní k studi í a dokument ů o nekapitulantskýc h postojíc h v československé společnost i 
[Di e Wandlunge n des Prage r Frühling s 1968-1969. Ein Sammelban d mit Studie n un d 
Dokumente n zu den widerständige n Haltunge n in der tschechoslowakische n Gesellschaft] . 
Brn o 1993, 91-122, hier 109-112. -  Otáhal, Milan/ Nosková , AlenaIBolomský , Kare l 
(Hgg.) : Svědectví o duchovní m útlak u 1969-1970. Dokumenty . „Normalizace " v kultuře , 
umění , vědě, školství a masových sdělovacích prostředcíc h [Zeugniss e der geistigen Unter -
drückun g 1969-1970. Dokumente . Di e „Normalisierung " in Kultur , Kunst , Wissenschaft , 
im Schulwesen un d in den Massenmedien] . Prah a 1993. -  De n bislang einzigen Gesamt -
überblic k über die nich t offiziellen kulturelle n Entwicklunge n in der ČSSR bietet : Alan, 
Josef (Hg.) : Alternativn í kultura . Příbě h české společnost i 1945-1989 [Alternativ e Kultur . 
Di e Geschicht e der tschechische n Gesellschaf t 1945-1989] . o. O. 2001. 
Vgl. Otáhal, Milan : Normalizac e 1969-1989. Příspěve k ke stavu bádán í [Di e Normalisie -
run g 1969-1989. Ein Beitra g zum Forschungsstand] . Prah a 2002. 
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Regimes , der in jenen Jahre n institutionelle n Transformatione n un d einem erheb -
lichen Personalwechse l unterlag , als auch Untersuchunge n zu den Folge n der „Nor -
malisierungspolitik " auf die Bevölkerun g sowie zu dere n Reaktionen . 

Di e vorliegend e Studi e geht diesen Probleme n am Beispiel der Geschicht e des 
tschechische n Schriftstellerverbande s in der Zei t zwischen End e 1968 un d seiner 
Auflösung im Jah r 1970 nach. 6 De r Foku s liegt dami t auf der Frag e nac h den 
Methode n der Herrschaftssicherun g un d Herrschaftsstabilisierun g der KPTsc h in 
der Kultu r währen d der ersten un d entscheidende n Phas e der „Normalisierung" . 
Gefrag t wird vor allem nac h der Interdependen z von Methodenwande l in der 
„harten " Politi k un d Interpretationswande l auf der ideologische n Ebene , den die 
KPTsch-Führun g in der Bewertun g des „Prage r Frühlings " un d seiner Akteure bis 
End e 1970 allmählic h vollzog. Diese Uminterpretatio n schrieb das ZK-Plenu m der 
KPTsc h in den „Lehre n aus der krisenhafte n Entwicklun g in Parte i un d Gesell -
schaft" fest,7 die im Dezembe r 1970 verabschiede t wurde n un d bis 1989 die gültige 
ideologisch e Leitlini e des „Normalisierungsregimes " bildeten . 

Nac h der militärische n Interventio n der Warschauer-Pakt-Staate n im August 1968 
stan d die KPTsch-Führun g in der Kulturpoliti k vor eine r schwierigen Aufgabe: Sie 
musst e die kritische n Stimme n unte r den Schriftsteller n zum Schweigen bringen un d 
zugleich prominent e Autore n für eine aktive Unterstützun g ihre r „Normalisie -
rungspolitik " gewinnen . Im Folgende n wird untersucht , wie die Parteispitz e mit den 
Akteure n des Schriftstellerverbande s verfuhr un d zu welchem Zeitpunk t sie die 
Entscheidun g traf, den Schriftstellerverban d ganz aufzulösen . Dabe i werden eben -
falls die Reaktione n der Schriftstelle r auf die Politi k der „Normalisierung " in den 
Blick genommen : Di e Machtverhältniss e zwischen Herrschende n un d Beherrschte n 
in der Tschechoslowake i nac h dem August 1968 waren klar definiert . Doc h ist da-
von auszugehen , dass die Beherrschte n auch unte r den Bedingunge n der Diktatu r 
Einfluss ausüben , selbst wenn sich ihre Mach t darau f beschränkt , dass sie zustim -
men , gehorchen , schweigen, sich verweigern ode r widersprechen . 

Di e Untersuchun g konzentrier t sich auf den tschechische n Schriftstellerverband . 
De r slowakische Verband (Zväz slovenských spisovatel'ov, ZSS) nah m - der makro -
politische n Tenden z in der Slowakei folgend - eine ander e Entwicklung , die eine 
rascher e „Normalisierung " ermöglichte . Doc h werden die slowakischen Schrift -

Die Studie stützt sich dabei im Wesentliche n auf die beiden nich t inventarisierte n Archiv-
beständ e des tschechoslowakische n Schriftstellerverbande s [fond SČSS, f. SČSS] im Lite-
raturarchi v des Museum s für tschechisch e Literatu r [Literárn í archiv Památník u národníh o 
písemnictví , LA PNP] , Außenstelle Staré Hrad y und im Archiv des Institut s für Zeit -
geschichte [Archiv Ústavu pro soudobé dějiny, A ÚSD ] Prag sowie auf die relevante n 
Bestände des Archivs des Zentralkomitee s der KPTsch im Nationalarchi v Prag [Národn í 
archiv, Archiv ústředníh o výboru KSČ, NA, A ÚV KSČ] . 
Poučen í z krizového vývoje ve straně a společnost i po XIII . sjezdu KSČ [Die Lehren aus 
der krisenhafte n Entwicklun g in Parte i und Gesellschaf t nach dem 13. Parteita g der 
KPTsch] . In : Dokument y plenárníh o zasedán í ÚV KSČ 10.-11.12.1970 [Dokument e der 
Plenarsitzunge n des ZK der KPTsch 10.-11.12.1970 . Prah a 1971, 63-101. 
Lindenberger, Thomas : Die Diktatu r der Grenzen . Zur Einleitung . In : Ders. (Hg.) : Herr -
schaft und Eigen-Sin n in der Diktatur : Studien zur Gesellschaftsgeschicht e der DDR . Köln , 
Weimar, Wien 1999, 13-44, hier 22. 
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steller zumindes t am Rand e in die Darstellun g einbezogen , da die Absurditä t des 
hier behandelte n Auflösungsprozesses nich t zuletz t darin bestand , dass eigentlic h 
zwei Schriftstellerorganisatione n liquidier t wurden : zum einen der binational e 
Verband tschechoslowakische r Schriftstelle r (Svaz československých spisovatelů , 
SČSS) , der seit der Gründun g der beiden unabhängige n nationale n Verbänd e SČS 
un d ZSS im Jun i 1969 nu r noc h pro forma existierte , zum andere n der tschechisch e 
Schriftstellerverban d SČS. Nac h der Föderalisierun g setzte dieser die Arbeit des 
tschechische n Teilverbande s (česká část, č. č.) des SČSS fort. Seine Existen z wurde 
jedoch juristisch nie bestätigt , da das zuständig e tschechisch e Innenministeriu m die 
Statute n nich t gebilligt hatte. 9 

Von regimetreuen Barden zu Regimekritikern? 
Schriftsteller in der Tschechoslowakei nach 1948 

Schriftstelle r übernehme n nich t selten die Rolle von Kommentatore n des politische n 
Geschehens . Di e tschechische n Schriftstelle r habe n diese Aufgabe, „Gewisse n der 
Nation " zu sein, stets in besondere m Maß e angenommen , was sich mit den spezi-
fischen Entstehungsbedingunge n der moderne n tschechische n Gesellschaf t im 
19. Jahrhunder t un d der Bedeutun g der Kultu r für den nationale n Emanzipations -
prozes s erkläre n lässt. Da s Fehle n einer unkontrollierte n Öffentlichkei t verstärkt e in 
der Tschechoslowake i nac h 1948 diese Funktio n der Schriftstelle r un d wertet e ihr 
Ansehen in der Gesellschaf t auf.10 

Bei der Positionierun g der Schriftstelle r in der tschechoslowakische n Politi k un d 
Gesellschaf t spielte der Verband der tschechoslowakische n Schriftstelle r eine wich-
tige Rolle . Diese r war von Parteifunktionäre n un d Schriftsteller n mit un d ohn e 
Parteibuc h 1948/4 9 als Nachfolgeorganisatio n des Syndikat s tschechische r Schrift -
steller, einer gewerkschaftliche n Interessenvertretung , gegründe t worden . Funktio -
när e dieses Verbande s hatte n sich an dem kulturelle n Kahlschla g in der Tschecho -
slowakei der späten 1940er un d der 1950er Jahr e beteiligt. 11 Nac h einem ersten kurze n 
Aufbegehren gegen die politisch e Bevormundun g um 1956 entstan d ab Anfang der 

Im Folgende n ist daher mit „Schriftstellerverband " je nach Zeitabschnit t der SČSS (č. č.) 
oder der SČS gemeint . In der Liquidierungsphas e 1970 wird bei der Quellenangab e unter -
schieden zwischen den Befehlen, die an den SČS gingen, und jenen, die an den SČSS (ě. č.) 
gerichte t waren, obgleich Letzter e in der Praxis die Handlungsfähigkei t des SČS ein-
schränkten . 
Zum kultur - und ideengeschichtliche n Hintergrun d u.a. : Sayer,  Derek : The Coast s of 
Bohemia . A Czech History . Princeto n 1998. -  French, Alfred: Czech Writers and Politic s 
1945-1969. Ne w York 1982. 
Im Unterschie d zu den späteren Jahre n ist die Kulturpoliti k der KPTsch-Diktatu r in der 
Aufbauphase relativ gut erforscht . Vgl. Bauer, Michal : Ideologie a paměť. Literatur a a insti-
tuce na přelom u 40. a 50. let 20. století [Ideologi e und Gedächtnis . Literatu r und Insti -
tutione n an der Wende der vierziger und fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts] . Jinočan y 
2003. -Knapík,  Jiří: Úno r a kultura . Sovětizace české kultur y 1948-1950 [Der Februa r und 
die Kultur . Die Sowjetisierung der tschechische n Kultu r 1948-1950]. Prah a 2004. -  Vgl. 
auch den Aufsatz von Knapí k mit einem ausführliche n Überblic k über den Forschungs -
stand: Ders.: „Da s Publiku m muss ausgewechselt werden". Struktu r und Wandel der tsche-
chischen Kulturpoliti k 1948-1953. In : Bohemi a 43 (2002) 2, 321-349. 
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1960er Jahr e unte r den Schriftsteller n eine Strömung , die die ihre r Organisatio n 
zugewiesene Funktio n eines kulturpolitische n „Transmissionsriemens " unterwan -
der n wollte. Möglic h war dies im Kontex t der vorsichtigen kulturpolitische n Libe-
ralisierung , mit der die Parteiführun g der anhaltende n Legitimitätskris e des Regime s 
begegnen wollte. De r Verband tschechoslowakische r Schriftstelle r tra t auf dem vier-
ten Schriftstellerkongres s im Jun i 1967 hervor , auf dem Autore n wie Ivan Klima , 
Pavel Kohout , Kare l Kosík, Mila n Kunder a un d Ludvík Vaculík zum ersten Ma l eine 
offene Konfrontatio n mit der Parteiführun g wagten un d das Rech t auf freie Mei -
nungsäußerun g einforderten . Diese Schriftstelle r gehöre n zur Generatio n der zwi-
schen 1920 un d 1930 Geborenen , die ihre n Durchbruc h literarisc h wie verbands -
politisc h in den 1960ern erlangt un d einen allmähliche n Gesinnungswande l durch -
gemach t haben . Es war für sie alle charakteristisch , dass sie sich von meh r ode r 
weniger aktiven Parteigänger n zu reformkommunistische n Regimekritiker n (nich t 
-gegnern ) wandelten . Di e Sanktionen , die nac h dem Schriftstellerkongres s gegen sie 
un d den Verband verhäng t wurde n (u.a . das Verbot der Wochenzeitun g Literárn í 
noviny/Literaturzeitung) , verstärkte n die Vorstellung, die in einem Teil der Öffent -
lichkei t entstande n war, sie seien regimekritisch e Kommentatoren. 12 Währen d des 
„Prage r Frühlings " festigte sich dieses Bild, obgleich der Verband unte r seinem 
neue n Vorsitzende n Eduar d Goldstücke r keine dem Schriftstellerkongres s in seiner 
Wirkun g vergleichbar e Aktion initiiert e un d die Reformpoliti k der KPTsc h unte r 
Alexander Dubče k vorbehaltlo s unterstützte . Zu dieser Popularitä t tru g auch die im 
Frühjah r 1968 wieder zugelassene un d in „Literárn í listy" (Literarisch e Blätter ) um -
benannt e Wochenzeitun g des Verbande s bei. Hie r erschiene n unte r andere m das von 
Ludvík Vaculík verfasste Auftragsmanifes t der „Zweitausen d Wörter" 1 3 un d Pavel 
Kohout s „Botschaf t der Bürger an das Präsidiu m des ZK der KPTsch". 14 Beide 
Aufrufe wurde n von der sowjetischen un d der tschechoslowakische n Parteiführun g 
aufs Schärfst e verurteilt . 

Weniger einflussreich als die reformkommunistische n Schriftsteller , weil ohn e 
organisatorisch e Plattform , aber ums o bedeutende r für den Demokratisierungs -
prozes s war eine generationsübergreifend e Grupp e parteilose r Autoren . Diese 
Gruppe , zu der unte r andere m Jan Beneš, Václav Havel , Jiř í Kolář , Emanue l Mandle r 
un d Jan Patočk a gehörten , verschaffte sich 1964 un d 1965 mit der ersten nichtmar -
xistischen Zeitschrif t „Tvář " (Da s Antlitz ) Gehör . Im Frühjah r 1968 erhielte n die 
nichtkommunistische n Schriftstelle r erstmal s die Möglichkeit , sich offiziell zu orga-

Vgl. den 1968 erschienene n Band des vierten Kongresses des Verbandes Tschechoslowaki -
scher Schriftsteller , der sämtlich e Kongressrede n enthält : IV sjezd Svazu československých 
spisovatelů, Prah a 27.-29.6.196 7 [IV. Kongress des Verbandes Tschechoslowakische r 
Schriftsteller , Prag 27.-29.6.1967] . Prah a 1968. -  Kaplan, Karel: „Všechn o jste prohráli! " 
(Co prozrazuj í archivy o IV sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967) [„Ih r habt 
alles verloren!" (Was die Archive über den IV Kongress des Verbandes tschechoslowaki -
scher Schriftstelle r 1967 verraten)] . Prah a 1997. 
Dva tisíce slov, která patř í dělníkům , zemědělcům , úředníkům , vědcům, umělců m a všem 
[Zweitausen d Wörter , die den Arbeitern , Bauern , Beamten , Wissenschaftlern , Künstler n 
und allen gehören] . In : Literárn í listy č. 18 (27.6.1968) 1, 3. 
Poselství občan ů Předsednictv u ÚV KSČ [Botschaf t der Bürger an das Präsidiu m des ZK 
der KPTsch] . In : Literárn í listy, Sonderausgab e vom 26.7.1968, 1. 
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nisieren un d einige von ihne n schlössen sich zum Kreis unabhängige r Schriftstelle r 
(Kru h nezávislých spisovatelů , KNS ) zusammen , dessen Leitun g Václav Have l un d 
Alexandr Klimen t übernahmen . 

Obwoh l Meinungsverschiedenheite n bestehe n blieben , näherte n sich die hier 
skizzierten Strömunge n im Schriftstellerverban d im Zuge der reformsozialistische n 
Politi k einande r an. Di e Grundlag e für diese Annäherun g bestan d in dem gemein -
samen Glaube n an die Reformierbarkei t des Sozialismu s un d in dem Ziel , zu eine r 
„nationale n Einheit " zwischen Politiker n un d Bevölkerun g zu finden . Davo n sollte 
Dubček s „Normalisierungspoliti k ohn e Extreme " profitieren , den n diese bestimm -
te die Reichweit e un d die Grenze n des öffentliche n Engagement s der Schriftstelle r 
nac h dem August 1968.15 

Beschwichtigungsversuche und Distanzierung: Die Anfänge der „Normalisierung" 
in der Kultur und ihre Auswirkungen auf den Schriftstellerverband 

„Da s Pra g der Schriftstelle r war menschenleer , ganz im Zeiche n des Fortbleibens , 
des Verstecken s un d der Flucht", 1 6 beschrie b der Literaturwissenschaftle r Václav 
Čern ý seine Eindrück e bei der Rückkeh r in die tschechoslowakisch e Hauptstad t 
nac h der Intervention . In der Nach t zum 22. August 1968 hatte n sowjetische Trup -
pen wichtige Gebäud e des öffentliche n Leben s besetzt , darunte r auch den Sitz 
des Schriftstellerverbande s un d den seines Verlages „Československ ý spisovatel" 
(Tschechoslowakische r Schriftsteller , CS) . Ausländisch e wie einheimisch e Medie n 
nahme n die Auslandsaufenthalt e von Schriftsteller n -  so z. B. von Eduar d Gold -
stücker , Pavel Kohou t un d Mila n Kunder a -  zum Anlass, Gerücht e über dere n 
möglich e Emigratio n zu verbreiten. 17 Di e sowjetische „Literaturnaj a gazeta" (Litera -
turzeitung ) inszeniert e eine mehrmonatig e Hetzkampagne , die sowohl gegen die 
Schriftstellerorganisatio n als ganze als auch gegen einzeln e tschechisch e un d slowa-

Kusin, Vladimir V: The Intellectua l Origins of the Prague Spring. The Developmen t of 
Reformis t Ideas in Czechoslovaki a 1956-1967. Cambridg e 1971. -  Skilling,  Gordo n H. : 
Czechoslovakia' s Interrupte d Revolution . Princeto n 1976. -  Bláhová: Mezi literaturo u a 
politiko u (vgl. Anm. 4). -  Pešek, Jiří: Kontinuitä t und Diskontinuitä t in der tschechische n 
Kultu r 1945-1965/Kontinuit a a Diskontinuit a české kultur y 1945-1965. In : Heiss, Ger -
not/ Misková, Alena/Pešek,  ]'\r\/Rathkolb,  Oliver (Hgg.) : An der Bruchlinie : Österreic h 
und die Tschechoslowake i nach 1945/N a rozhran í světů: Rakousko a Československo po 
1945. Brno , Innsbruck , Wien 1998, 77-102/441-460 . -  „Zlat á šedesátá" -  Česká literatur a a 
společnos t v letech tání , kolotán í a ... zklamání . Materiál y z konferenc e ÚČ L AV ČR 16.-
18.6.1999 [„Di e goldenen Sechziger" -  Die tschechisch e Literatu r und Gesellschaf t in den 
Jahre n des Tauwetters , der Gärun g und ... der Enttäuschung . Materialie n einer vom Institu t 
für Tschechisch e Literatu r der Akademie der Wissenschaften der CR vom 16.-18.6.1999 
veranstaltete n Konferenz] . Prah a 2000. -  Stellvertreten d für die zahlreiche n Darstellunge n 
von Zeitgenosse n vgl. Pithart, Petr : Myšlenky a tanky [Gedanke n und Panzer] . In : Ders.: 
Osmašedesát ý 13-81 (vgl. Anm. 3). -  Liehm,  Antoní n J.: Od kultur y k politice [Von der 
Kultu r zur Politik] . In : Systémové změn y [Systemwechsel] . Köln 1972, 159-181. -  Ders.: 
Anmerkunge n zur tschechische n Kultu r und Politi k 1956-1968. In : Beyrau,  Dietrich/5oc& , 
Ivo (Hgg.) : Das Tauwette r und die Folgen : Kultu r und Politi k nach 1956. Bremen 1988, 
107-142. 

1 6 Černý, Václav: Pamět i [Erinnerungen ] II I (1945-1972) . 2. erw. Aufl. Brno 1992, 611. 
1 7 Vgl. z.B. LA PNP , f. SČSS. Informac e SČSS, č. 10, říjen 1968 [Informatio n des SČSS, Nr . 10, 

Oktobe r 1968]. 
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kisch e Schriftstelle r gerichte t war. Dies e Kampagn e n a h m de n To n de r ab Früh jah r 
1969 folgende n Angriffe de r tschechoslowakische n Medie n bereit s vorweg, u n d ließ 
- wie n ich t ungewöhn l i c h für Ak t ione n diese r A r t -  auc h antisemitisch e U n t e r t ö n e 
anklingen . Eine s de r erste n Ziel e bildet e de r Vorsi tzend e de s SČSS , E d u a r d Gold -
stücker. 1 8 E i n Tei l de r im Lan d gebliebene n Schriftstelle r beteiligt e sich akti v an de n 
Pro tes te n de r Bevölkerun g gegen de n E inmarsc h de r sowjetische n Truppen . So er -
schiene n w ä h r e n d de r letzte n Augus twoch e fast täglich Sonderausgabe n de r „Lite -
rárn í listy", die die In tervent io n auf unmissverständl ich e Weise verurteil ten , zu r 
U n t e r s t ü t z u n g de r Protes t e aufriefen u n d gleichzeiti g ihr e Loyali tä t gegenübe r de r 
D u b c e k - F ü h r u n g bekunde ten . Václav Have l kommen t i e r t e spon ta n da s Geschehe n 
in gemeinsa m mi t Ja n Tříska p roduz ie r t e n Radiobei t räge n im Liberece r Rundfunk . 1 9 

D i e re fo rmkommunis t i sche n Pol i t ike r ha t t e n w ä h r e n d de s „Prage r F rüh l ings" , als 
sie da s demokra t i sch e G r u n d r e c h t auf freie Meinungsäußerun g tolerierten , ihr e 
selbst gesetzte n G r e n z e n unbeabsicht ig t überschr i t ten . Eine s de r erste n M a ß n a h -
menbünde l de r v on Moska u in ihr e Schranke n verwiesene n tschechoslowakische n 
Staats - u n d Par te i führun g r ichtet e sich folglich gegen die „unkont ro l l ie rbar e M a c h t " 
des Wortes : Scho n Anfan g Septembe r untersagt e da s a m 30. August beim Minis terra t 
de r ČSS R eingerichtet e A m t für Press e u n d Informat io n (Úřa d p r o tisk a informace , 
Ú T I ) jegliche gegen die Warschauer-Pakt-Staate n u n d gegen die polit isch e F ü h r u n g 
de r ČSS R gerichtete n Äußerungen . 2 0 A m 13. Septembe r 1968 verabschiedet e die 
tschechoslowakisch e Na t iona lve r sammlun g da s euphemis t isc h als „ Ü b e r einige vor-

Eduar d Goldstücke r (1913-2000) , auf dem Gebie t der heutige n Slowakei geboren , wurde 
1951 zu lebenslange r Haf t verurteilt , 1955 jedoch vorzeitig entlassen . Sein Nam e ist vor 
allem mit dem Engagemen t für die Popularisierun g des Werkes von Fran z Kafka un d wei-
tere r deutschsprachige r jüdische r Prage r Schriftstelle r in der Tschechoslowake i verbunden . 
Vgl. Kieval, Hille l J.: Language s of Community : Th e Jewish Experienc e in th e Czec h 
Lands . Berkeley, Los Angeles 2000, 217-229 . -  Zu r Kampagn e der „Literaturnaj a gazeta": 
Eduar d Goldstücke r -  liberal mnoh a tváří [Eduar d Goldstücke r -  Ein Liberale r mit vielen 
Gesichtern] . Abgedruck t in: LA PNP , f. SČSS. Informac e SČSS, č. 10, říjen 1968 [Infor -
matio n des SČSS, Nr . 10, Oktobe r 1968] 5-6 sowie LA PNP , f. SČSS. Výbor SČS 4. schůz e 
[Komite e des SČS 4. Sitzung ] 25.9.1969. Auf dieser Sitzun g rekapituliert e die Verbands -
führun g unte r andere m die Beziehunge n zum sowjetischen Schriftstellerverban d 1968/6 9 
einschließlic h de r Pressekampagne . 
Zwische n dem 22. un d 28. August 1968 erschiene n fünf Sonderausgabe n der „Literárn í 
listy" sowie eine reguläre . Einige dieser Beiträge liegen auch in deutsche r Übersetzun g vor. 
Skvorecký,  Josef: Nachrichte n aus der ČSSR . Dokumentatio n der Wochenzeitun g „Lite -
rárn í listy" des Tschechoslowakische n Schriftstellerverbande s Prag , Februar-Augus t 1968. 
Frankfurt/M . 1968, 416-424 . -  Havel s Radiobeiträg e sind veröffentlich t in: Havel,  Václav: 
Spisy. Sv. 3: Eseje a jiné texty z let 1953-1969 [Schriften . Bd. 3: Essays un d ander e Texte aus 
den Jahre n 1953-1969] . Prah a 1999, 844-865. 
A ÚSD , sbírka Komis e vlády ČSF R pr o analýzu událost i let 1967-1970 [Sammlun g der 
Kommissio n zur Untersuchun g der Ereignisse zwischen 1967-1970] . CIII/248 . Usnesen í 
vlády č. 292 [Regierungsbeschlus s Nr . 292] 30.8.1968. -  ÚTI , Pokyn y pr o tisk, rozhla s a 
televizi [Anweisungen für Presse , Rundfun k un d Fernsehen ] 3.9.1968/9.9.1968 . In : Svě-
dectví 9 (1969) 34-36, 347. -  Zu r Zensu r Kaplan, Karel : Cenzur a v Československ u 1945-
1970 [Di e Zensu r in der Tschechoslowake i 1945-1970] . In : Studi e (1983) 90, 461-479. -
Sitler, Jiří : Cenzur a v předlistopadové m Československ u [Di e Zensu r in der Tschecho -
slowakei vor dem Novembe r 1989]. In : Dějin y a současnos t 20 (1998) 6, 33-38 . 



Koeltzsch: „ Sie werden schweigen und auf eine ,günstigere' Zeit warten " 159 

übergehend e Maßnahme n auf dem Gebie t der Presse un d andere r Massenmedien " 
betitelt e Gesetz , mit dem sie die vollständige Wiedereinführun g der Zensu r juristisch 
zu legitimiere n suchte. 21 Mi t diesem rasche n Vorgehen gegen die relative Mei -
nungsfreiheit , die währen d des „Prage r Frühlings " geherrsch t hatte , wurde die im 
vierten Punk t des „Moskaue r Protokolls " gefordert e „Korrektur " von Presse , Rund -
funk un d Fernsehe n eingeleitet. 22 Di e Realisierun g des Gesetze s konzentriert e sich 
zunächs t auf die Tagespresse, den Rundfun k un d das Fernsehen , tangiert e aber 
auch schon die Presse der Verbände . In Abwesenhei t ihre s Vorsitzende n hatt e die 
Spitze des SČSS am 1. Septembe r 1968 bei einem Treffen mit Ministerpräsiden t 
Oldřic h Černík , Kulturministe r Mirosla v Galusk a un d andere n Vertreter n von 
Kunst - un d Wissenschaftsverbände n den Zensurvorschrifte n zugestimmt . Im Gegen -
zug räumte n die sowjetischen Soldate n die besetzte n Gebäud e der Schriftsteller -
organisation. 23 Wenig späte r stellte der Verband seine auflagenstark e Wochenzeitun g 
„Literárn í listy" „freiwillig" ein. Dere n Redaktio n hatt e bereit s am 28. August 
ihre Arbeit niedergeleg t un d gab nu n das für den Herbs t anvisierte Projek t auf, 
die traditionsreiche n „Lidov é noviny " wiederzubegründe n un d mit den „Literárn í 
listy" als wöchentliche r Literaturbeilag e herauszugeben . Nac h Verhandlunge n mit 
der Zensurbehörd e Anfang Novembe r ließ der Verband seine Wochenzeitun g 
unte r dem modifizierte n Tite l „Listy " (Blätter ) erneu t erscheinen . Personel l wie 
inhaltlic h knüpfte n die „Listy " an ihre Vorgängerin an, wenngleic h sie kritisch e 
Kommentar e zur politische n Situatio n bewusst vermieden. 24 Fü r den Novembe r 
1968 gab das Amt für Presse un d Informatio n auch grünes Lich t für die Wieder-
herausgab e der nichtmarxistische n Zeitschrif t „Tvář" , dere n Redaktionsvorsitzende r 
Václav Have l war. Dies e nu r in einer kleinen Auflagenzah l erscheinend e Zeitschrif t 
veröffentlicht e in den Folgemonate n unte r den Bedingunge n einer offensichtlic h 

Sbírka zákonů [Gesetzessammlung ] č. 127/1968. O některýc h přechodnýc h opatřeníc h 
v oblasti tisku a ostatníc h hromadnýc h informačníc h prostředk ů [Übe r einige vorüber-
gehende Maßnahme n auf dem Gebie t der Presse und andere r Masseninformationsmedien ] 
13.9.1968. -  Šitler: Cenzur a 10 (vgl. Anm. 20). -  In einem Brief an den SČSS vom 2.6.1969, 
der im Zusammenhan g mit dem Streit um die Verbandspresse steht , rekapitulier t das tsche-
chische Presse- und Informationsam t ČÚTI , die spätere Nachfolgebehörd e des ÚTI , die 
Regierungsentscheidunge n vom Septembe r 1968. LA PNP , f. SČSS. ČÚT I Svazu česko-
slovenských spisovatelů [Brief des ČÚT I an den SČSS] 2.6.1969. 
Zum Wortlau t des „Moskaue r Protokolls" . Kural, Václav/Pauer,  Jan/Barta,  Milos/Mencl, 
Vojtěch (Hgg.) : Československo roku 1968. 1. díl: Obrodn ý proces [Die Tschechoslowake i 
1968. 1. Teil: Der Erneuerungsprozess] . Prah a 1993, 201-205. 

2 3 LA PNP , f. SČSS. ÚTI , o. T., 5.9.1968. -  LA PNP , f. SČSS. SČSS (č. č.), Rozšířen á schůze 
ÚV SČSS (č. č.) [Erweitert e Sitzun g des ZK des SČSS, tschechische r Teilverband ] 6.9.1968. 
LA PNP , f. SČSS. Předsednictv o ústředníh o výboru SČSS (č.č. ) [Präsidiu m des ZK des 
SČSS, tschechische r Teilverband , im Folg. PÚ V SČSS]. Usnesen í 5. schůze [Beschluss der 
5. Sitzung] 11.9.1968. -  LA PNP , f. SČSS. ÚV SČSS (č. č.), Usnesen í 7. schůze [Beschluss 
der 7. Sitzung] 17.9.1968. -Vgl. außerde m den Brief der Redaktio n und der Mitarbeite r der 
„Literárn í listy" an ihre Leser in der Sonderausgab e vom 28. August 1968. In : Skvorecký: 
Nachrichte n aus der ČSSR 434 f. (vgl. Anm. 19). -  Milan Jungmann , der damalige Chef-
redakteu r der „Literárn í listy" und der umbenannte n „Listy", geht in seinem Buch über die 
Literaturzeitun g kaum auf die Vorgänge im Zusammenhan g mit ihrer Einstellun g und 
Wiedererscheinun g ein. Vgl. Jungmann: Literárky , hier insb. 296-297 (vgl. Anm. 3). 
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noc h nich t voll funktionierende n Zensu r äußers t kritisch e Artikel un d erregte vor 
allem mi t der Repli k Havel s auf Mila n Kundera s in den „Listy " abgedruckte n Essay 
„Česk ý úděl " (Da s tschechisch e Los) beim intellektuelle n Publiku m große 
Aufmerksamkeit. 25 Auch die Editionsplän e blieben von der in Reorganisatio n be-
griffenen staatliche n Zensu r vorerst weitgehen d unberührt . I m Winte r 1968/69  er-
schiene n Tite l wie zum Beispiel „Spisovatel é a moc " (Di e Schriftstelle r un d die 
Macht ) des slowakischen Autor s Duša n Hamšík , ein Buch über die Ereignisse des 
vierten Schriftstellerkongresse s von 1967 ode r die Experimentalpoesi e von Josef 
Hirša l un d Bohumil a Grögerov a „JOB-BOJ" , die vor der Reformpoliti k lange Jahr e 
in der Schublad e gelegen hatte. 2 6 

Di e Gleichzeitigkei t von Gewährenlasse n un d Druck , die in dieser Phas e charak -
teristisch für den Umgan g des Regime s mit einzelne n Schriftsteller n war, bestimmt e 
auch seinen Kur s gegenüber dem Schriftstellerverband . Zwar distanzierte n sich die 
Politike r imme r stärker von den Schriftsteller n un d Künstlern , doc h brache n sie den 
Kontak t zu diesen nich t völlig ab. Außerde m ließen sie den Verbände n in ihre r nicht -
öffentliche n Arbeit relativ freie Hand . So vollzog sich im Oktobe r 1968 ohn e Ein -
griffe von auße n ein Führungswechse l im Schriftstellerverband , in dessen Folge 
reformorientiert e Kommuniste n un d Parteilos e in den Führungsgremie n noc h stär-
ker vertrete n waren als währen d des „Prage r Frühlings" . Di e Redner , die nac h dem 
vierten Schriftstellerkongres s von 1967 gezwungen gewesen waren , den Verbands -
vorstan d zu verlassen, kehrte n nu n zurüc k ode r wurde n wie Václav Have l erstmali g 
zu Vorstandsmitglieder n ernannt . Goldstücker , der sich zur Annahm e eines zu-
nächs t einjährige n Forschungsaufenthalte s in Großbritannie n entschlosse n hatte , 
wurde in der Funktio n des Verbandsvorsitzende n vorübergehen d von dem gesund-
heitlic h stark angegriffenen Dichte r Jarosla v Seifert abgelöst. 27 Seifert genoss vor 

Havel,  Václav: Český úděl? [Das tschechische s Los?]. In : Tvář 4 (1969) 2, 30-33. -Kundera, 
Milan : Český úděl [Das tschechisch e Los]. In : Listy č. 7/8 (19.12.1968) 1, 5. -  Die zum 
damaligen Zeitpunk t am weitesten gehende Kritik am Zustan d von Gesellschaf t und Politi k 
in der ČSSR lieferte Mandle r in „Tvář": Mandler,  Emanuel : Dějiny, politický program a práce 
[Geschichte , politische s Program m und Arbeit]. In : Tvář 3 (1968) 1, 7-10. -  Ders.: Politika 
a pravda literatur y [Politi k und die Wahrhei t der Literatur] . In : Tvář 4 (1969) 2, 11-15. -
Ders.: Smrt , mýtus a realita [Tod, Mytho s und Realität] . In : Tvář 4 (1969) 3, 1-4. 
LA PNP , f. SČSS. Seznam původníc h literárníc h novinek vypracovaný podle biblio-
grafického katalogu České knihy od 18. října 1968 do 17. září 1969 [Verzeichni s der ur-
sprüngliche n literarische n Neuerscheinunge n gemäß des bibliographische n Katalogs 
Tschechische r Bücher vom 18. Oktobe r 1968 bis 17. Septembe r 1969]. o. D. -  LA PNP , f. 
SČSS. Edičn í plán neperiodickýc h publikac í ČS na rok 1969 [Editionspla n der nichtperio -
dischen Publikatione n des Verlags ČS für das Jahr 1969]. o. D. -  Hamšík,  Dušan : Spiso-
vatelé a moc [Die Schriftstelle r und die Macht] . Prah a 1969. -  Hiršal, Josef/ Grögerova, 
Bohumila : JOB-BOJ . Prah a 1968. 
Zum Wechsel in der Verbandsführun g und zum Rückzu g Goldstückers : LA PNP , f. SČSS. 
Sekretariá t SČSS (č. č.), Usnesen í 16. schůze [Beschluss der 16. Sitzung] 27. a 30.9.1968. -
LA PNP , f. SČSS. PÚ V SČSS, Usnesen í 7. schůze [Beschluss der 7. Sitzung] 4.10.1968. -
LA PNP , f. SČSS. PÚ V SČSS, Usnesen í 8. schůze [Beschluss der 8. Sitzung] 16.10.1968. -
A ÚSD , f. SČSS. Informac e SČSS č. 11, listopad 1968 [Informatio n des SCSS Nr . 11, No -
vember 1968] 1 f. 
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allem aufgrun d seine r kri t ische n Red e auf de m I L Schriftstellerkongres s von 1956 
un te r seine n Kollege n wie in de r Bevölkerun g große s Ansehen . 2 8 

Scheinba r bes tande n also innerhal b des Schriftstellerverbande s zu diese m Zeit -
p u n k t n o c h gewisse Gestal tungsspielräume . D e n n o c h gelang es seine r neue n F ü h -
run g in de n folgende n M o n a t e n nicht , die verbandsintern e Demokra t i s ie rung , u m 
die sich vor allem Václav Have l bemühte , durchzuse tzen . 2 9 

Bereit s vor de m einstweiligen Verbo t de r Wochenze i tunge n „ R e p o r t é r " (De r Re -
porter , Pe r iod iku m de s Journal is tenverbandes , S C N ) u n d „Pol i t ika " (Per iod iku m de s 
Z K de r KPTsch) , da s Anfan g N o v e m b e r erfolgte , wuch s de r U n m u t de r Schriftstel -
ler u n d ihre r Kollege n im Koordinierungsausschus s de r Künst lerverbänd e (Koord i -
načn í výbor tvůrčíc h svazů, KVTS) übe r die Parteipoli t ik . N a c h d e m N o v e m b e r -
P l e n u m de s Z K de r KPTsc h schlu g er in Akt io n u m . 3 0 Auf diese m P l e n u m verschrie b 
sich die Par te i führun g deutl iche r als zuvo r de m „Normal i s i e rungskurs" . I n ihre r 
Abschlussresolut io n „Di e Hauptaufgabe n de r Parte i in de r Folgezei t " charakteri -
siert e sie die F u n k t i o n de r Medie n klar als Ins t rumen t e zu r D u r c h s e t z u n g de r Partei -
u n d Staatspolitik . F ü r de n Fall , dass die vorgegeben e Lini e von de n Küns t le r n n ich t 
eingehalte n w e r d e n würde , d roh t e sie mi t wei tere n disziplinarische n M a ß n a h m e n . 

Jarosla v Seifert (1901-1986) , Nobelpreisträge r von 1984, war 1929 wegen seiner Unter -
schrift unte r ein Manifest , in dem er un d weitere sechs Schriftstelle r die Stalinisierun g der 
KPTsc h unte r Gottwal d kritisierten , aus der Parte i ausgeschlossen worde n un d tra t trot z 
spätere r Rückkehrmöglichkeite n nie wieder in die KPTsc h ein. 
Auf die einzelne n Versuche eine r Verbandsreform , die auf der Grundlag e von Archiv-
unterlage n des SČSS ansatzweise rekonstruierba r sind, kan n hier nich t nähe r eingegangen 
werden . Unte r Seifert wurde lediglich die Rehabilitierun g der Opfer stalinistische r Ver-
folgung un d verbandsinterne r Diskriminierunge n abgeschlossen , allerding s nich t mit letz-
ter Konsequenz . Nebe n den entsprechende n Sitzungsprotokolle n der Verbandsführun g 
(Präsidium , Komitee ) vgl. LA PNP , f. SČSS. Informac e SČSS č. 12, prosine c 1968 [Infor -
matio n des SČSS Nr . 12, Dezembe r 1968]. -  A ÚSD , f. SČSS. Informac e SČSS č. 1, leden / 
úno r 1969 [Informatio n des SČSS Nr . 1, Januar/Februa r 1969]. -  Einige wenige kritisch e 
Äußerunge n zur Binnenpoliti k des Verbande s finden sich bei: Havel,  Václav: Zametem e 
před vlastním prahe m [Kehre n wir vor unsere r eigenen Tür] . In : Listy č. 3 (23.1.1969) 10. 
Fü r den aufkeimende n Protes t gegen die politisch e Entwicklun g nac h dem August vgl. 
z. B.: Jednomysln é prohlášen í aktivu českých spisovatelů , konanéh o v Praz e 31. října 1968 
[Einmütig e Erklärun g des Aktivs tschechische r Schriftsteller , vorgenomme n in Pra g am 
31. Oktobe r 1968]. In : A ÚSD , f. SČSS. Informac e SČSS č. 11, listopa d 1968 [Informatio n 
des SČSS Nr . 11, Novembe r 1968] 4-6. -  Listy č. 1 (7.11.1968) 9. -  Vgl. hierz u auch : Pecka, 
Jindřic h IBelda,  Josef/ Hoppe, Jiří: Občansk á společnos t 1967-1970. Sv. 2: Sociáln í organis -
my a hnut í Pražskéh o jara 1967-1970 [Zivilgesellschaft 1967-1970. Bd. 2: Soziale Orga-
nisme n un d Bewegungen des Prage r Frühling s 1967-1970] . Brn o 1998, 350-352 (Pramen y 
k dějinám Československ é krize v letech 1967-1970 2/2) . -  Vgl. außerde m den Brief von 
Jarosla v Seifert, in dem er im Name n der Verbandsspitz e die Zensureingriffejgegenübe r den 
Zeitschrifte n „Reportér " un d „Politika " kritisiert : LA PNP , f. SČSS. PU V ŠCSS (č. č.) PÚ V 
KSČ/Vládním u výboru pr o tisk a informace/Předsednictv u vlády ČSSR [Brief des PÜ V 
SČSS (č. č.) an das PÚ V KSČ/de n Regierungsausschus s für Presse un d Information/a n das 
Präsidiu m der Regierun g der ČSSR ] 13.11.1968. 
Hlavn í úkoly stran y v nejbližším období . Resoluc e z listopadovéh o plenárníh o zasedán í 
Ú V KSČ , Ideologick é oddělen í Ú V KSČ [Di e Hauptaufgabe n der Parte i in der nächste n 
Zeit . Di e Resolutio n der Plenarsitzun g des Zentralkomitee s der KPTsch , Ideologisch e 
Abteilun g des Z K der KPTsch] . Prah a 1969, 17. 
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U m den Schein der Kontinuitä t zu wahren , griff das Z K der KPTsc h in dem knap p 
gehaltene n Abschnit t zur Kulturpoliti k explizit auf die Rhetori k der Reformpoliti k 
zurück : 

Im Geist e des Aktionsprogramm s [...] hält das ZK der KPTsch die Freihei t des wissenschaft-
lichen und künstlerische n Schaffens für einen untrennbare n Bestandtei l der allseitigen Ent -
wicklung des Sozialismus, ohn e dass dabei die Parte i ihre inspirierend e Rolle aufgibt, damit 
Wissenschaft und Kunst bei der Formun g des sozialistischen Mensche n im Kampf um die 
Umgestaltun g der Welt mithelfen . 

Angesicht s der bereit s wieder eingeführte n un d in der Praxis immerhi n partiel l 
durchgesetzte n Zensu r geriet der Begriff der Freihei t hier allerding s zur Makulatur . 
In Reaktio n auf dieses Plenu m un d vor allem auf die massiven Studenten - un d 
Arbeiterprotest e beriefen der KVTS un d weitere kulturpolitisch e Organisatione n 
für den 22. un d 23. Novembe r einen Kongres s ein, an dem der SČSS gemeinsa m 
mit dem Filmverban d FITE S (Svaz československých filmových a televizníc h 
umělců/Verban d der tschechoslowakische n Film - un d Fernsehkünstler ) federfüh -
ren d mitwirkte . An diesem nah m lediglich Politprominen z der zweiten Reih e teil. 
Am End e des ersten Kongresstage s schaltete n sich allerding s Parteiche f Alexander 
Dubček , Ministerpräsiden t Oldřic h Černí k un d Präsiden t Ludvík Svoboda persön -
lich in das Geschehe n ein. Sie intervenierte n gegen die von Václav Have l mitformu -
lierte Abschlussresolution , in der die Repräsentante n der tschechische n Kulturszen e 
zur aktiven Unterstützun g der Studenten - un d Arbeiterprotest e aufriefen . Schließ -
lich verabschiedete n die Kongressteilnehme r eine geglättete Version. Entgege n der 
bisherigen Gepflogenheite n wurde diese Resolutio n nich t von einer Tageszeitung , 
sonder n nu r von der Wochenzeitun g des SČSS „Listy " veröffentlicht. 33 Noc h in 
eine r andere n Hinsich t markiert e der Kongres s einen Wendepunkt : Anlässlich die-
ser Veranstaltun g der Künstlerverbänd e sollten die politisch e un d die künstlerisch e 
Prominen z des „Prage r Frühlings " zum letzte n Ma l im großen Rahme n aufein -
andertreffen . 

In den folgenden Woche n un d Monate n herrscht e auf beiden Seiten weitgehen d 
Schweigen . Auf Gehei ß der Parteiorgan e forciert e die Zensurbehörd e zum Jahres -
beginn 1969 ihre Drohunge n gegenüber dem Verband un d seinen Zeitschriften , 
dene n sie vorwarf, die Zensurbestimmunge n zu umgehen. 34 De r Verband reagiert e 

Současn á politika KSČ a tvůrčí marxismus-leninismus , rozvoj vědy a uměn í [Die gegen-
wärtige Politi k der KPTsch und der schöpferisch e Marxismus-Leninismus , die Entwick -
lung von Wissenschaft und Kunst] . In : Ebenda 20. 
Vgl. Cysařová, Jarmila : „.. . stát tvrdošíjně na svém ...". Neznám ý projev Václava Havla 
z listopadu 1968 [„.. . hartnäcki g bleiben ...". Eine unbekannt e Rede Václav Havels vom 
Novembe r 1968]. In : Soudob é dějiny 9 (2001) 1, 166-182. -  Vgl. dies.: Koordinačn í výbor 
25-32 (vgl. Anm. 2). -Jechová: K histori i Koordinačníh o výboru tvůrčích svazů 109-112 
(vgl. Anm. 4). 

3 4 Vgl. u.a. NA, A KSČ, f. 02/6 , sv. 1, a. j . 5, b. 1. Výkonný výbor PÚ V KSČ, Usnesen í 
4. schůze, k bodu 1: Soubor politicko-organizačníc h opatřen í ke zlepšení stranickéh o a 
státníh o řízení tisku [Beschluss der 4. Sitzung, zum Punk t 1: Zusammenfassun g der poli-
tisch-organisatorische n Maßnahme n zur Verbesserung der Lenkun g der Presse seitens der 
Parte i und des Staates] (Kempný ) 3.1.1969, Bl. 1-51. -  NA, A KSČ, 02/1 , sv. 88, a. j . 142, b. 
9. PÚ V KSČ, Usnesen ! 114. schůze, k bodu 9: Návrh opatřen í ke zlepšení stranickéh o a 
státníh o řízení tisku, rozhlasu a televize [Beschluss der 114. Sitzung, zum Punk t 9: Vorschlag 
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umgehend : In einer offiziellen Stellungnahm e zu den Trauerdemonstrationen , die die 
öffentlich e Selbstverbrennun g Jan Palach s ausgelöst hatte , warnt e er vor eine r Zu -
spitzun g der politische n Krise durc h Protest e un d Demonstrationen. 35 Ein e Gegen -
positio n hierz u nahme n die Autore n des Kreises unabhängige r Schriftstelle r ein, die 
sich mit den Demonstrante n solidarisierten. 36 Dami t nutzte n sie noc h einma l den 
Handlungsspielraum , den die Politike r der „Normalisierung " der Bevölkerun g zwi-
schen Septembe r 1968 un d April 1969 gewollt ode r ungewoll t zwar ließen , der aber 
zunehmen d kleine r wurde . Václav Have l beschrie b diesen Zustan d im Rückblic k mit 
der Metaphe r eines untergehende n Schiffes: „Da s Schiff sank allmählich , aber den 
Passagieren war es erlaub t hinauszuschreien , dass sie untergehen." 3 7 

Erste Sanktionen  und weitere Beschwichtigungsversuche 

Auf die so genannt e „Hockey-Krise " End e Mär z 1969 - in der Tschechoslowake i 
war es nac h dem Sieg der eigenen Mannschaf t über die der UdSS R im Endspie l der 
Eishockeyweltmeisterschaf t zu antisowjetische n Demonstratione n gekomme n -
reagiert e das Präsidiu m der KPTsc h auf seiner Sitzun g am 2. April 1969 prompt : 
Es beschloss eine, Verschärfun g der Pressekontroll e un d kündigt e eine baldige „Lö -
sung" unte r andere m für die Zeitschrifte n „Reportér " un d „Listy " an. 38 Eine n Tag 
nac h der Präsidiumssitzun g gab das tschechisch e Amt für Presse un d Informatio n 
(ČÚTI , nunmeh r unte r der Führun g von Josef Havlin ) die ihm diktierte n An-
weisungen an die Medie n heraus . Es untersagt e abermal s jegliche Angriffe auf das 
sozialistische System, veranlasste die Reaktivierun g der so genannte n präventive n 
Zensur , bei der Chefredakteur e un d Redakteur e als Zensore n „vor Or t " fungieren 
sollten , un d befahl den Journalisten , gegen die Aktivitäten politisc h unliebsame r 

von Maßnahme n zur Verbesserung der Lenkun g von Presse, Rundfun k und Fernsehe n sei-
tens der Parte i und des Staates] (Kempný ) 7.1.1969, Bl. 1-48. -  LA PNP , f. SČSS. ÚTI , 
Upozorněn í vydavatelům č. j . 128/69 [Bekanntmachun g an die Herausgebe r Nr . 128/  69] 
9.1.1969. -  Vgl. hierzu auch die Akten in: Vondrová, Jitka/ Navrátil, Jaromír : Komu -
nistická strana Československa . Normalizac e (listopad 1968 - září 1969) [Die kommunisti -
sche Parte i der Tschechoslowakei . Normalisierun g (Novembe r 1968 - Septembe r 1969)]. 
Praha , Brno 2003, 90-106 (Pramen y k dějinám československé krize v letech 1967-1970, 
díl 9, sv. 4). -  Zur Ernennun g eines neuen „Vor-Zensors " in der Redaktio n „Listy": A ÚSD , 
sbírka Komise vlády ČSF R pro analýzu událost i let 1967-1970, CI/279 . ÚTI , Informac e 
o výsledcích jednán í s vydavateli a redakcem i časopisů Listy, Zítře k a Reporté r k zinten -
zivnění předběžn é kontrol y [Informatio n über die Verhandlungsergebniss e mit den 
Herausgeber n und den Redaktione n der Zeitschrifte n Listy, Zítře k und Reporté r zur Inten -
sivierung der Vorzensur] 12.2.1969. 
Jen ve spoluprác i [Nu r in Zusammenarbeit] . In : Listy č. 4 (30.1.1969) 2. 
Připomínk a ke spoluprác i [Eine Bemerkun g zur Zusammenarbeit] . In : Listy č. 5 (6.2. 
1969) 2. 
Havel,  Václav: Fernverhör . Ein Gespräc h mit Karel Hvížďala. Reinbe k bei Hambur g 
1987, 138. 
NA, A ÚV KSČ, 02/1 , sv. 91, a. j . 151, b. 3. PÚ V KSČ, Usnesen í 123. schůze, k bodu 2: 
Zpráva o dodržován í na úseku tisku a návrh dalších opatřen í [Beschluss der 123. Sitzung, 
zum Punk t 2: Bericht über die Einhaltun g im Bereich der Presse und Vorschlag weiterer 
Maßnahmen ] (Kempný ) 2.4.1969, Bl. 16-28. 
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Personen , darunte r auch der „Emigranten" , publizistisc h täti g zu werden. 39 Eine n 
Auftakt für diese Medienkampagne , die in den folgenden Monate n kontinuierlic h 
ausgeweitet wurde , bildete der Artikel „Cíl e a taktik a pravice" (Ziel e un d Takti k der 
Rechten ) in der Parteizeitun g „Rud é právo " (Rote s Recht , RP) . Da s Angriffsziel der 
Kampagn e bildete n parteilos e Autore n wie Václav Čern ý un d Václav Have l un d 
auch reformkommunistisch e Schriftsteller , namentlic h Pavel Kohou t un d Jan 
Procházka. 40 

In der Folge der „Hockey-Krise " hatt e die KPdS U den Druc k auf die KPTsc h for-
ciert , das Proble m der „unbequemen " Presse zu lösen . De n entscheidende n Schrit t 
unternah m die tschechoslowakisch e Regierun g jedoch erst nac h dem Amtsantrit t 
Gusta v Husák s am 17. April 1969 - dan n aber umgehend : Auf der Präsidiumssitzun g 
vom 6. Ma i 1969, dere n Teilnehme r zwar eine zunehmend e Beruhigun g der Massen -
medie n konstatierten , zugleich aber Lücke n in der Kontroll e einräumten , beschloss 
die engere Parteiführun g einen Maßnahmenkatalog , der nebe n einem umfangreiche n 
Kaderaustausc h in Presse , Rundfunk , Fernsehe n un d in der Presseagentu r ČT K auch 
das Verbot von fünf Periodik a beinhaltete . Mi t den bereit s im April vom ČÚT I ver-
warnte n „Listy " un d „Plamen " (Di e Flamme ) befande n sich unte r den nu n einge-
stellten Zeitschrifte n auch zwei des Schriftstellerverbandes. 41 Di e Verbotsbeschlüss e 
(für „Plamen " zunächs t nu r ein vorläufiges) teilt e die Zensurbehörd e dem Verband 
am 15. Ma i mit , nachde m sie zuvor noc h Scheinverhandlunge n - das Präsidiu m hatt e 
die Entscheidun g bereit s getroffen -  mit der Verbandsspitz e un d den Chefredak -
teure n beider Periodik a geführt hatte . Da s tschechisch e Amt für Presse un d Infor -
matio n hatt e der Redaktio n der „Listy " auf diesem Verhandlungstreffe n hauptsäch -
lich mangelnd e Bereitschaf t vorgeworfen, 

[...] aktiv bei der Suche nach Möglichkeite n zur Normalisierun g der Bedingunge n des innen -
politische n Lebens, zur Erneuerun g der freundschaftliche n Beziehunge n mit den befreundete n 
Länder n zu helfen und die wichtigen Interesse n der auswärtigen Politi k der Regierun g zu 
respektieren . 

Dies e Vorwürfe hatte n die Vertrete r des tschechische n Amtes für Presse un d 
Informatio n mi t Beispielen belegt, mit Reportagen , Glossen , Gedichte n un d Photo -
graphien , die in „Listy " erschiene n waren . Auch die dre i andere n Zeitschrifte n des 
SČSS hatte n im April un d Ma i 1969 von der Zensurbehörd e ähnlic h begründet e 

A ÚSD , f. SČSS. ČÚTI , Závazné pokyny ČÚT I pro intern í obsahovou orientac i hro -
madnýc h informačníc h prostředk ů [Verbindlich e Anweisungen des ČÚT I zur interne n 
inhaltliche n Orientierun g der Massenmedien ] o.D . Dem Anschreiben an den SČSS und 
weiteren Dokumenten  des SČSS zufolge ist das Entstehungsdatu m dieser Anweisungen der 
3.4.1969. 
Vgl. Smrčina,  Jiří: Cíle a taktika pravice. In : RP, 23.4.1969, 3. 
NA, A ÚV KSČ, 02/1 , sv. 93, a. j . 156, b. 1. P ÚV KSČ, Usnesen í 128. schůze, k bodu 1: 
Opatřen í v oblasti hromadnýc h sdělovacích prostředk ů [Beschluss der 128. Sitzung, zum 
Punk t 1: Maßnahme n auf dem Gebie t der Massenmedien ] (Kempný ) 6.5.1969, Bl. 1-93, v.a. 
Bl. 44. Auf der Präsidiumssitzun g war ebenso von der Ausfertigung eines neuen Presse-
gesetzes die Rede , das in der Folgezei t jedoch nie realisiert wurde. -  LA PNP , f. SČSS, ČÚT I 
(J.Havlín ) an SČSS, 11.4.1969 („Listy " betreffend ) und 30.4.1969 („Plamen " betreffend) . 
LA PNP , f. SČSS. ČÚT I (B. Roháč) , Rozhodnut í [Beschluss] 15.5.1969, 2. 
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Verwarnunge n als Vorbote n des Verbot s erhal ten. 4 3 F ü r einige Redak teur e u n d freie 
Mitarbei te r von „Lis ty " u n d „P l amen " wie Ludví k Vaculík bracht e da s Verbo t scho n 
im Ma i 1969 de n Verlust de s Arbeitsplatze s u n d de r Publ ikat ionsmöglichkei t . 

N a c h diese n erste n Sankt ione n gegen die Press e de s Schriftstellerverbande s be -
gan n ein Tauziehe n zwische n de r Zensu rbehörd e u n d de m SČS S u m die übr ige n 
Zeitschriften , wobe i die Kräfteverteilun g von vornhere i n klar festgelegt war. 4 4 Aus 
Pro tes t gegen diese Zei tungsverbot e u n d de n for tschrei tende n Kade rumba u im 
Journal is tenverban d berie f de r Schriftstellerverban d gemeinsa m mi t seine n N a c h -
barverbände n kurzfristi g ein e eintägig e Versammlun g de s Koordin ierungsausschus -
ses de r Künst lerverbänd e ein . Di e Funk t ionä r e von Parte i u n d Na t iona le r F ron t , 
die die Versammlun g im Rückbl ic k als „poli t ische n A k t " verurteil ten , de r gegen die 
Parteilini e vers toße n habe, 4 5 k o n n t e n diese Zusammenkunf t mi t ihre n offenba r ver-
spätete n u n d n u r halbherzige n In te rvent ione n nich t m e h r verhindern . 

Bis zu diese m Z e i t p u n k t ha t te n die Schriftstelle r u n d ihr e Kollege n in de n ande -
re n Künst le rverbände n seh r zurückha l ten d auf die Ereigniss e im Anschlus s an die 
„Hockey -Kr i s e " reagiert . 4 6 N u n entschlosse n sie sich dazu , gemeinsa m gegen die 
E inengun g des öffentliche n Raume s zu protes t ieren . Diese s letzt e groß e Treffen de r 
Kul turverbänd e fand allerding s n u r n o c h halböffentlic h statt . D i e Tei lnehme r verab -
schiedete n ein e Protes t resolut ion , in de r sie die Sankt ione n in de r Kul tu r krit isierte n 

LA PNP , f. SČSS. ČÚT I (J. Havlín ) an SČSS, 28.4.1969 („Tvář " betreffend) , 30.4.1969 
(„Hos t do domu " betreffend) , 5.5.1969 („Sešit y pr o mlado u literaturu " betreffend) . -  LA 
PNP , f. SČSS. Zu „Listy" : ČÚT I (B. Roháč) , Rozhodnut í [Beschluss] 15.5.1969 un d zu 
„Plamen" : ČÚT I (B. Roháč) , Rozhodnut í [Beschluss] 15.5.1969. -  LA PNP , f. SČSS. 
ČÚTI , Protokol , 13.5.1969. 
De r SČSS richtete  eine neu e Kommissio n ein, die übe r die weitere Vorgehensweise gegen-
über dem ČÚT I berate n sollte. De r Verband legte Widerspruc h gegen die Verbote un d 
Verwarnunge n ein un d strebt e im Fall e der „Listy " ein gerichtliche s Verfahren an, ohn e 
Aussicht auf Erfolg. LA PNP , f. SČSS. PÚ V SČSS, Usnesen í ze 14. schůz e [Beschluss der 
14. Sitzung ] 14.5.1969. -  A ÚSD , f. SČSS. SČSS/Mila n Jungman n Městském u soud u 
v Praz e [De r SČSS/Mila n Jungman n an das Stadtgerich t in Prag] o. D . (Datu m des Ein -
gangs: 24.6.1969) . Di e Klage des SČSS wurde juristisch durc h Pet r Pithar t vertreten . 
So Jarosla v Kozel , Sekretä r des Büro s beim Z K zur Leitun g der Parteiarbei t in den böhmi -
schen Länder n (Byro Ú V KSČ pro řízen í stranick é práce ) NA , A Ú V KSČ , f. 02/7 , a. j . 22. 
Byro Ú V KSČ pr o řízen í stranick é prác e v českých zemích , Informac e o společné m zase-
dán í ústředníc h výborů tvůrčíc h svazů dn e 22.5.1969 [Büro des ZK der KPTsc h für die Len -
kun g der Parteiarbei t in den böhmische n Ländern , Informatio n übe r die gemeinsam e Sit-
zun g der Zentralkomitee s der Kulturverbänd e am 22.5.1969] (Kozel ) 26.5.1969,4-18 , hier 2. 
NA , A Ú V KSČ , 07/31 , sv. 2, a. j . 30. Stručn á informac e o besedě tajemník a Byra Ú V KSČ 
J. Kozla s některým i představitel i kulturn í front y dn e 2.4.1969 [Kurz e Informatio n übe r 
das Gespräc h des Sekretär s des ZK-Büro s der KPTsc h J. Koze l mit einigen Vertreter n der 
Kulturfron t am 2.4.1969] (O . Maivald ) o. D. , Bl. 11-12. -  NA , A Ú V KSČ , 07/31 , sv. 2, a.j. 
30. Stručn á informac e o schůzc e předsednicte v uměleckýc h svazů dn e 9.4.1969 [Kurz e 
Informatio n über die Versammlun g der Präsidie n der Künstlerverbänd e am 9.4.1969] 
10.4.1969, Bl. 11-14. -  LA PNP , f. SČSS. Dopi s českých akademik ů a českých národníc h 
umělc ů Ludvíku Svobodovi [Brief tschechische r Akademike r un d tschechische r National -
künstle r an Ludvík Svoboda ] 10.4. 1969. -  Ebenda: Kulturn í front a a krize české společ-
nosti . Stanovisk o Koordinačníh o výboru tvůrčíc h svazů ke dn i 21.4.1969 [Di e Kulturfron t 
un d die Krise der tschechische n Gesellschaft . Standpunk t des Koordinierungsausschusse s 
der Künstlerverbänd e zum 21.4. 1969] o. D . 
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u n d au s de r Beschränkun g de r Meinungsfreihei t auf ein e allgemein e B e d r o h u n g de r 
Menschenrech t e in de r Tschechoslowake i schlössen . E ine r de r Sätz e in de r Ab-
schlusspassage de r v on Václav Have l mitverfasste n Resolu t io n bracht e die empfun -
den e O h n m a c h t deutl ic h z u m Ausdruck . H i e r hie ß es: „Wi r k ö n n e n zwar z u m 
Schweige n gebrach t werden . Wir k ö n n e n abe r niemal s daz u gezwunge n werden , 
etwa s auszusprechen , was wir n ich t d e n k e n . " 4 7 

D i e Protes tverans ta l tun g de s KVTS , die n u r wenige Tage v or d e m Z K - P l e n u m de r 
KPTsc h stattfand , war zugleic h seine le tz te . 4 8 D i e zitiert e Resolu t io n w u r d e von kei-
n e m Presseorga n meh r veröffentlicht . 

D e r neu e Parteiche f H u s á k kündig t e in Anspie lun g auf diese Versammlun g auf 
d e m bereit s e rwähnte n Z K - P l e n u m E n d e Ma i 1969 an , eine n „entschiedene n 
Kampf " gegen alle führe n zu wollen , die sich in eine n Konflik t mi t de r Parte i u n d 
de r Na t iona le n F r o n t begebe n hä t te n u n d dami t „des t rukt iv " auf da s polit isch e 
Lebe n wi rken w ü r d e n . Zugleic h hiel t er abe r an eine m Kur s fest, de r zwische n 
D r o h u n g e n u n d Beschwicht igungsversuche n oszilliert e u n d plädiert e in de r so ge-
n a n n t e n „Realisierungsrichtl inie " des Z K - P l e n u m s für eine n „vorsicht igen " U m -
gan g mi t de r „künst ler ische n Inte l l igenz" . 4 9 Ähnl ic h ambivalen t äußer t e sich da s 
B ü r o de s Z K de r KPTsc h z u r Le i tun g de r Parteiarbei t in de n böhmische n Ländern , 
da s im Anschlus s an da s N o v e m b e r - P l e n u m de s Z K de r KPTsc h 1968 als zentrale s 
„Normal i s i e rungsorgan " de r Parte i ne u geschaffen w o r d e n war, in seine r G r u ß -
adresse an d e n Gründungskongres s de s Verbande s tschechische r Schriftstelle r (SČS ) 
im Jun i 1969. 5 0 Entgege n de r „sozialistische n Trad i t ion " blieb die Po l i t p rominen z 

Provolán í českých umělců , vědců, publicist ů a kulturníc h pracovník ů [Aufruf tschechische r 
Künstler , Wissenschaftler , Publiziste n un d Kulturarbeiter] . In : Ústředn í výbory tvůrčíc h 
svazů, svazu vědeckých pracovník ů a českéh o svazu uměn í a kultury . Materiál y ze společ-
néh o zasedán í ústředníh o výboru, 22. května 1969. [Zentralkomitee s der Kulturverbände , 
des Verbande s wissenschaftliche r Arbeiter un d des tschechische n Verbande s der Kuns t un d 
Kultur . Materialie n der gemeinsame n Versammlun g der Zentralkomitees , 22. Ma i 1969] o. S. 
Da s inoffizielle Hef t ist u.a . in der Bibliohe k des Institut s für tschechisch e Literatu r der 
Akademi e der Wissenschafte n in Prag , im Folg . Knihovn a ÚČL , zugänglich . Di e Ab-
schlusserklärun g ist ebenfalls abgedruck t in: Pecka/Belda/Hoppe:  Občansk á společnos t sv. 
2, 359 f., hier 359 (vgl. Anm . 30). 
In den Verbandsprotokolle n der Führungsgremie n des SČSS, die im Anschluss an das 
Treffen des KVTS eine Unterschriftenaktio n unte r den Mitglieder n initiierten , finden sich 
keine nähere n Hinweis e zum End e des KVTS. Da s Z K des SČSS (č. č.) erwähnt e ihn zum 
letzte n Ma l Anfang Jun i im Zusammenhan g mit einem gemeinsame n Brief aller Komitee s 
der Künstlerverbänd e an die Partei -  un d Staatsorgane , in dem sie an der Legalitä t des KVTS 
festhielten . LA PNP , f. SČSS. Ú V SČSS (č. ě.) , 17. schůz e [17. Sitzung ] 5.6.1969. -  In der 
Sekundärliteratu r bleiben die Hintergründ e ebenfalls im Dunkeln . Vgl. Cysařová: Ko -
ordinačn í výbor 38-40 (vgl. Anm . 2). -Jechová: K histori i KVTS 114 f. (vgl. Anm . 4). 
Realizačn í směrnic e květnovéh o plén a Ú V KSČ pr o další postu p stran y v příštím období . 
[Di e Realisierungsrichtlini e des Mai-Plenum s des Z K der KPTsc h für die weitere Vor-
gehensweise der Parte i in der nächste n Zeit] . Abgedruck t in: Otáhal u.a. : Svědectví 
o duchovní m útlak u 119-129, hier 124 (vgl. Anm . 4). 
Knihovn a ÚČL . Dopi s Byra Ú V KSČ pr o řízen í stranick é prác e v českých zemíc h [Brief 
des Büro des Z K der KPTsc h für die Lenkun g der Parteiarbei t in den böhmische n Ländern] . 
In : Bulletin SČS č. 1 (červen 1969) 26-28 . -  Ebenfall s abgedruck t in: Tvář 4 (1969) 5, Příloha , 
I-XVI , hie r X. 
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dem tschechische n Schriftstellerkongres s fern. Di e fast zeitgleich abgehaltene n Kon -
gresse in Pra g un d Bratislava fande n aus politische r Rücksichtnahm e un d wegen 
zunehmende r gegenseitiger Überwerfun g meh r als ein Jah r späte r statt , als ursprüng -
lich geplant . Nu n entstande n im Zuge der gesamtstaatliche n Föderalisierungspoliti k 
ein tschechische r un d ein slowakischer Schriftstellerverband , ohn e dass die Frag e 
einer übergreifende n Dachorganisatio n zuvor geklärt worde n wäre. De r Grün -
dungskongres s des tschechische n Schriftstellerverbandes , dessen Abgeordnet e Jaro -
slav Seifert zum neue n Vorsitzende n wählten , konnt e die Wirkun g frühere r Schrift -
stellerkongress e nich t annähern d erreichen . Seifert betont e den Arbeitscharakte r 
der Veranstaltun g un d plädiert e für eine Rückbesinnun g der Schriftstelle r auf ihre 
eigentlich e Aufgabe - auf die Kuns t un d ihre ästhetische n Prinzipien . Von der Rolle 
der Schriftstelle r als „Gewisse n der Nation" , die er frühe r beton t hatte , war nu n 
nich t meh r die Rede . Seiferts Auftrete n zeugte , nich t ander s als die Beiträge der 
andere n Redner , von eine r tiefen Verunsicherun g un d Resignatio n der Schriftsteller , 
die sich nich t dazu durchringe n konnten , noc h einma l politisc h aktiv zu werden. 51 

Von diesem Kongress , dem letzte n größere n Auftrit t des meh r als 500 Mitgliede r 
umfassende n Verbandes , gingen keine nennenswerte n Impuls e meh r auf die Ge -
sellschaft aus. Doc h zeichnete n sich im Vorfeld des ersten Jahrestag s der militäri -
schen Interventio n landesweit e Protest e in der Bevölkerun g ab. 

Di e Kulturfunktionär e von Partei , Nationale r Fron t un d Regierun g schätzte n die 
Lage in den so genannte n geistig-schöpferische n Verbände n im Somme r 1969 als 
„kompliziert " un d „unzugänglich " ein. Trot z des von ihne n erhoffte n un d auch ein-
getretene n Rückgang s des öffentliche n Engagement s der Schriftsteller , Künstle r un d 
Wissenschaftle r kritisierte n die Funktionär e nich t zuletz t den tschechische n Schrift -
stellerverban d un d seine Periodik a wegen der mangelnde n Bereitschaft , aktiv an 
der „Normalisierungspolitik " mitzuwirken. 52 Anscheinen d von der Zensurbehörd e 
unbeachte t erschie n im Jun i 1969 erstmal s un d nac h jahrelange n Verhandlunge n mit 
der Verbandsspitz e die Zeitschrif t „Analogon " der surrealistische n Autorengrupp e 
um Vratislav Effenberge r zum Them a „Di e Krise des Bewusstseins".53 Sogleich setzte 

Knihovn a ÚČL . Projev národníh o umělce Jaroslava Seiferta. In : Bulletin SČS č. 1 (červen 
1969) 8-10. -  Die Kongressdokument e sind auszugsweise erschiene n in: Tvář 4 (1969) 5, 
Příloh a I-XVI . 
NA, A KSČ, f. 02/7 , a. j . 27, b. 21. Byro ÚV KSČ pro řízení stranick é práce v českých 
zemích , Informac e o situaci v Národn í frontě ČSR a některýc h společenských organizac í 
po květnovém plénu ÚV KSČ [Büro des ZK der KPTsch für die Lenkun g der Parteiarbei t 
in den böhmische n Ländern , Informatio n über die Situatio n in der Nationale n Fron t der 
ČSR und einiger gesellschaftlicher Organisatione n nach dem Mai-Plenu m des ZK der 
KPTsch ] (Korčák/Průša ) 23.6.1969. -  Auch in: Pecka,  Jindřic h /Belda,  Joseí/Hoppe,  Jiří: 
Občansk á společnos t 1967-1970. Sv. 1: Emancipačn í hnut í uvnitř Národn í front y 
[Bürgergesellschaft 1967-1970. Bd. 1: Emanzipationsbewegunge n innerhal b der Nationale n 
Front] . Brno 1995, 89 (Pramen y k dějinám Československé krize v letech 1967-1970 2/1) . -
NA, A ÚV KSČ, f. 07/31 , sv. 1, a. j . 18 b. Byro ÚV, k bodu 18: Současn á politická situace 
a nejbližší úkoly strany v oblasti kultur y [Das Büro des ZK, zu Punk t 18: Die gegenwärtige 
politisch e Situatio n und die künftigen Aufgaben der Parte i auf dem Gebie t der Kultur ] 
(Kozel ) 26.6.1969, 15-34. -  LA PNP , f. SČSS. M. Brůžek an Předsednictv o SČS, 22.7.1969. 
„Analogon " war nach „Tvář" das zweite vom Verband toleriert e Zeitschriftenprojek t einer 
z.T. außerhal b des Verbandes stehende r Autorengruppe . Siehe: Analogon 1 (1969) 1. 
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das tschechisch e Amt für Presse un d Informatio n den SČS mit eine r Serie von 
Verwarnunge n un d Forderunge n unte r Druck . De r SČS verzichtet e End e Jul i auf die 
Wiederherausgab e der verbotene n Zeitschrif t „Plamen " un d bemüht e sich ver-
geblich um die Neugründun g eine r Wochenzeitung . Zu r gleichen Zei t tra t Václav 
Have l wegen interne r Auseinandersetzunge n als Redaktionsleite r der Zeitschrif t 
„Tvář " zurück. 54 

Da s Schweigen der Schriftstelle r ging auch auf ihre wachsend e Verunsicherun g 
zurück , die nich t zuletz t durc h die seit April 1969 laufende n Hetzkampagne n in 
Rundfunk , Fernsehe n un d Presse genähr t wurde . Nebe n dem „Rud é právo " gab 
jetzt vor allem die im Jun i wiedergeschaffen e Wochenzeitun g „Tvorba " (Da s 
Schaffen ) den Ton an, die in den 1950er Jahre n das Sprachroh r der stalinistische n 
Kunst - un d Kulturpoliti k gewesen war. Neue r Chefredakteu r der „Tvorba " wurde 
der Literaturwissenschaftle r un d Ideolog e Jiří Hájek , der zwischen 1959 un d 1968 an 
der Spitze der nu n verbotene n SČSS-Monatszeitschrif t „Plamen " gestande n hatt e 
un d im Frühjah r 1968 durc h Protest e von Verbandsmitglieder n zum Rücktrit t 
gezwungen worde n war. Prominent e un d weniger prominent e Intellektuell e un d 
Schriftstelle r wurde n öffentlich als politisch e Emissär e tschechische r Emigrante n 
un d kapitalistische r Regierunge n diffamiert . Diese s sich in den Medie n imme r wie-
der wiederholend e Muste r hatt e sich in der Propagand a lange vor 1968 eingeschlif-
fen un d war jederzei t erneu t abrufbar. 55 Eine n ihre r Höhepunkt e fande n die derar t 
inszenierte n Medienkampagne n am ersten Jahresta g der Intervention : Di e Tages-
zeitunge n „Rud é právo " un d „Mlad á fronta " (Jung e Front ) brachte n am 21. August 
1969, als bereit s mehrer e Tage gewalttätige Auseinandersetzunge n zwischen Polize i 
un d Demonstrante n im Gang e waren , auf ihre n Titelseite n Photo s eines Empfang s 
von Künstler n un d Wissenschaftler n bei Gusta v Husák , Ludvík Svoboda un d Evžen 
Erban . Diese s Treffen sollte, nachde m sich die politisch e Führun g monatelan g von 
der kulturelle n Elit e distanzier t hatte , erneu t Näh e demonstriere n un d ließ sich 
besonder s gut für die Inszenierun g von Ruh e un d Ordnun g am ersten Jahresta g 
instrumentalisieren . „Rud é právo " bildet e Jarosla v Seifert un d Gusta v Husá k ab, die 
sich lachen d die Händ e schüttelten . „Mlad á fronta " bracht e ein Phot o des Vor-
sitzende n des Komponistenverbandes , Eugen Suchoň. 56 Auf Seite dre i präsentiert e 
„Rud é právo " eine „Glosse " mi t dem Tite l „Opilec " (De r Trinker) , die sich unte r 
andere m namentlic h gegen Ludvík Vaculík un d Pavel Kohou t richtete. 57 Di e Ent -

LA PNP , f. SČSS. ČÚT I (Havlín ) an SČSS, 11.6.1969 („Sešity" betreffend) . -  ČÚT I 
(Dibelík ) an SČSS, 4.7.1969 („Tvář " betreffend) . -  SČSS (J. Brabec/K . Kosík) an ČÚTI , 
30.7.1969 („Plamen " betreffend ) sowie Předsednictv o výboru SČS, 1. schůze [1. Sitzung] 
27.6.1969. -  Knihovn a ÚČL . Bulletin SČS č. 2 (červenec/Jul i 1969) 35. -  Spirit, Michael : 
Tvář. Poku s o historicko u rekonstrukc i [Tvář. Versuch einer historische n Rekonstruktion] . 
In : Ders. (Hg.) : Tvář. Prah a 1995, 671-735, hier 723-725. 
Tvorba č. 1. (Sonderausgab e 25.6.1969) und č. 2. (Sonderausgab e 30.7.1969) mit ihrer je-
weiligen Beilage Svědectví o „Svědectví " [Zeugni s über „Svědectví"] . -  Zum Svědectví-
Prozess von 1967 ebenda 1-16. 
RP, 21.8.1969, 1. -  Mladá fronta , 21.8.1969, 1. -  Tůma,  Oldřich : Ein Jahr danach : das End e 
des Prager Frühling s im August 1969. In : ZfG 46 (1998) 8, 720-732, hier 727. 
Hadinec,  M.: Opilec . In : RP, 22.8.1969, 3. -  Im Somme r 1969 erschiene n in der gesamt-
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gegensetzung , mit der die Propagandamaschin e arbeitete , zeigte sich hier besonder s 
deutlich : Auf der einen Seite wurde n „Normalität" , Ruh e un d Ordnun g vermittelt , 
auf der andere n lauerte n Verbreche n un d Asozialität. 58 Seit dem Wechsel an der 
Parteispitz e im April 1969 hatt e sich der Ton in der Presse kontinuierlic h verschärft 
un d einen Wande l im Umgan g der Politike r mit den Repräsentante n des kulturelle n 
Leben s angezeigt . 

„Sozialistische Kulturpolitik" ohne Künstlerverbände? Die Durchsetzung der 
„Normalisierung" in der Kultur und das lautlose Ende des Schriftstellerverbandes 

Di e politische n Symbolfiguren des „Prage r Frühlings" , Präsiden t Ludvík Svoboda , 
Regierungspräsiden t Oldřic h Černí k un d Alexander Dubče k - nunmeh r noc h in der 
Funktio n des Vorsitzende n der Föderative n Versammlun g - , antwortete n auf die 
Massendemonstratione n vom 20. un d 21. August 1969 mit der Unterzeichnun g der 
vom Präsidiu m der KPTsc h angeordnete n Ausnahmegesetze . Obwoh l diese Straf-
gesetze als „Vorübergehend e Maßnahmen " betitel t waren , blieben sie bis End e 1989 
in Kraft . Sie enthielte n unte r andere m die Einführun g von Sonderstrafe n bezie-
hungsweise eine Erhöhun g des Strafmaße s bei Vergehen gegen die „öffentlich e Ord -
nung" , eine Vereinfachun g der Strafverfahrensordnun g sowie die Möglichkei t frist-
loser Arbeitsentlassungen , Schulausschlüss e un d Auflösungen freiwilliger Orga-
nisationen. 59 Bespitzelun g un d Verhör e durc h die Staatssicherhei t kehrte n in den 
Alltag einiger Schriftstelle r zurück . So waren z.B. Václav Have l un d Ludvík Vaculík 
erneu t in das Visier der StB geraten , nachde m sie anlässlich des ersten Jahrestag s der 
Interventio n gemeinsa m mit sechs weiteren Persönlichkeite n aus Sport , Kultu r un d 
Wissenschaft einen letzte n halböffentliche n Protestversuc h unternomme n hatten . Sie 
hatte n die von Vaculík formuliert e Petitio n der „Zeh n Punkte " -  eine ethisch , aus-
drücklic h nich t politisc h motiviert e Kriti k an der „Normalisierungspolitik " -  an 
wichtige Partei -  un d Staatsämte r geschickt. 60 Vor massiven Verhaftungswellen 
scheute n die Machthabe r jedoch zurück : De r im Septembe r 1970 gegen Vaculík, 

staatliche n wie in der regionalen Presse mehrer e Artikel, die Schriftstelle r diffamierten , die 
hier aber nich t alle erwähn t werden können.  Vgl. hierzu auch einen Beschwerdebrie f der 
Verbandsführun g des SČS an „Rud é právo": A ÚSD , f. SČSS. Seifert/Brabe c an die Redak-
tion des RP, 3.9.1969. 
Tůma: Ein Jahr danac h 727 f. (vgl. Anm. 56). 
Sb. č. 99/1969. Zákonn é opatřen í předsednictv a Federálníh o shromážděn í ze dne 22. srpna 
1969 o některýc h přechodnýc h opatřeníc h nutnýc h k upevněn í a ochran ě veřejného 
pořádk u [Gesetzlich e Maßnahme n des Präsidium s der Föderative n Versammlun g vom 
22. August 1969 über einige vorübergehend e Maßnahme n zur Festigun g und zum Schut z 
der öffentliche n Ordnung ] 22.8.1969. -  Tůma,  Oldřich : „Normalizace " und Repression in 
der Tschechoslowake i 1968-1989. In : Boyer, Christoph ISkyba , Pete r (Hgg.) : Repression 
und Wohlstandsversprechen . Zur Stabilisierun g von Parteiherrschaf t in der DD R und der 
ČSSR. Dresde n 1999, 129-140, hier 135. 
Deset bodů adresovanýc h federáln í vládě, Federálním u shromážděn í ČSSR, České národn í 
radě, vládě České socialistické republiky a ÚV KSČ [Zeh n Punkt e adressiert an die 
Bundesregierung , die Föderativ e Versammlun g der ČSSR, den Tschechische n Nationalrat , 
die Regierun g der Tschechische n Sozialistische n Republi k und an das ZK der KPTsch] . In : 
Vaculík: Nepamět i 129-134 (vgl. Anm. 1). Sowie in: Pecka/Prečan  (Hgg): Proměn y 282-289 
(vgl. Anm. 4). 
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Have l un d weitere Unterzeichne r der Zehn-Punkte-Petitio n angesetzt e Prozes s 
vor dem Prage r Stadtgerich t verlief im Sande . Andere , ebenfalls politisc h motiviert e 
Strafverfahre n gegen Schriftstelle r endete n zu dieser Zei t mit vergleichsweise mode -
rate n Urteilen : Im Herbs t 1969 war der Publizis t un d Schriftstelle r Ot a Filip , damal s 
Angestellter eines Verlags in Ostrava (Ostrau) , verhafte t un d wegen „Unterwan -
derun g der Republik " zu 18 Monate n Haf t verurteil t worden . Filip kam aber in der 
zweiten Jahreshälft e 1970 wieder frei. Ebens o wurde der Prozes s gegen Jiří Gruša , 
einen der jüngeren Verbandsautore n un d Mitbegründe r der Zeitschrifte n „Tvář " 
un d „Sešit y pro literatur u a diskusi" (Heft e für Literatu r un d Diskussion) , der End e 
1969 mit der Anklage wegen „pornographische n Schrifttums " eröffnet worde n war, 
im Frühjah r 1970 wieder eingestellt. 61 

Auf dem September-Plenu m des Z K der KPTsc h 1969, das zusamme n mit dem 
nachfolgende n Plenu m im Janua r 1970 die Grundlage n für die „Massensäuberun -
gen" in den Partei -  un d Staatsämter n schuf, blieb Parteiche f Husá k vorsichti g in 
seinen Äußerunge n gegenüber den Künstler n un d warb verbal um ihre Teilnahm e an 
der „Konsolidierungspolitik". 62 Ähnlic h verhalte n klangen - in der Hoffnung , eini-
ge Repräsentante n des kulturelle n Leben s für den neue n Kur s gewinnen zu könne n 
- zunächs t auch die Presseäußerunge n des Kulturminister s Milosla v Brůžek , der im 
Jul i 1969 den Reformkommuniste n Mirosla v Galusk a ersetz t hatte. 63 Paralle l wur-
den jedoch die verbalen Angriffe auf einzeln e Schriftstelle r un d Intellektuell e insbe-
sonder e in der Zeitschrif t „Tvorba " fortgesetzt . Di e Kampagn e gegen die „rechte n 
Opportunisten" , wie die Akteur e des „Prage r Frühlings " nac h dem August 1969 von 
der Propagand a imme r häufiger bezeichne t wurden , traf nich t imme r auf volle 
Zustimmun g im Staats - un d Parteiapparat . So kritisiert e z.B. Jarosla v Kozel , der im 
Büro des ZK der KPTsc h für ideologisch e Frage n zuständi g war, diese Angriffe in 
einer Presseanalys e als ungeschick t un d im Vergleich mit der slowakischen Presse als 
zu wenig besonnen. 64 Trot z interne r Kriti k setzte der ČÚT I seine Sanktione n gegen-

Im Archiv des SČSS ließ sich bisher zu den genannte n Fällen nur ein Dokumen t finden. LA 
PNP , f. SČSS. Filip an Seifert, 16.11.1970. In diesem Brief bedank t sich Filip bei Seifert für 
die ihm und seiner Famili e währen d seiner Haft gewährte moralisch e Unterstützung . Zum 
Prozess gegen die Signatare der Zeh n Punkt e vgl. Cuhra, Jaroslav: Trestn í represe odpůrc ů 
režimu v letech 1969-1972 [Die Strafverfolgung der Regimegegner 1969-1972]. Prah a 1997, 
XX. -  Vaculík: Nepamět i 51-61 (vgl. Anm. 1). 
Husák,  Gustav : Jedn a strana , jedna politika , jedno vedení, jedna kázeň. Ze závěrečnéh o 
slova na plenární m zasedání ÚV KSČ 26.9.1969 [Eine Partei , eine Politik , eine Führung , 
eine Disziplin . Aus dem Abschlusswort der Plenarsitzun g des ZK der KPTsch am 26.9. 
1969], In : Ders.: Projevy a stati. Duben  1969-leden 1970 [Reden und Aufsätze. April 1969-
Janua r 1970]. Prah a 1970, 294. 
Kultur a je vyslancem země. N a otázky Tvorby odpovídá M. Brůžek [Die Kultu r ist der 
Botschafte r des Landes . Auf die Fragen der Tvorba antworte t M. Brůžek] . In : Tvorba č. 3 
(17.9.1969) 10. -  Vgl. Brůžek,  Miloslav: Kultur a se nejen smí, ale musí se řídit [Die Kultu r 
darf nich t nur, sonder n muss gelenkt werden] . In : RP, 20.9.1969, 3. 
NA, A ÜV KSČ, f. 07/31 (Büro Kozel) sv. 1, a. j . 5. Poznámk y k ideovému působen í tisku 
po zářijovém plénu ÜV KSČ [Anmerkunge n zur ideologische n Einflussnahm e der Presse 
nach dem September-Plenu m des ZK der KPTsch ] 2.11.1969, Bl. 9-14. -  End e Septembe r 
begann in der Wochenzeitun g „Tvorba " eine Serie von „Glossen " unterzeichne t mit dem 
Pseudony m „Kramerius" . De r Chefredakteu r der „Tvorba" , Jiří Hájek, äußert e sich eben-
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übe r de r Verbandspress e nac h bekann te m Muste r for t u n d veranlasst e im Septembe r 
beziehungsweis e N o v e m b e r die Einstel lun g de r Zeitschrifte n „Tvář " u n d „Sešit y 
p r o mlado u l i te ra turu " (Heft e für junge Li teratur) . Begründe t w u r d e diese r Schrit t 
mi t de m Pressegeset z v on 1966 sowie mi t de n „Vorübergehende n M a ß n a h m e n " v o m 
Septembe r 1968. N a c h eine m Leitungswechse l E n d e 1969 entzo g de r Č Ú T I außer -
d e m de r surrealistisc h or ient ier te n Zeitschrif t „Ana logon " die Zulassung. 6 5 D a m i t 
verfügte de r SČ S nu r n o c h übe r zwei Zeitschriften , „ H o s t d o d o m u " (Gas t in s 
Haus ) u n d „ O r i e n t a c e " (Or ient ie rung) , an dere n Redak t ione n die Verbandsführun g 
n u n appellierte , sie für die Mitarbei te r de r eingestellte n Zeitschrifte n zu öffnen . 
D e n n mi t jede m Per iod ikum , das nich t m e h r erscheine n konn te , entfie l ein e weiter e 
Publ ikat ionsmögl ichkei t u n d Einnahmequel l e für die Schriftsteller . D i e F ü h r u n g des 
SČ S legte beim tschechische n A m t für Press e u n d Informat io n E insp ruc h gegen alle 
Verbot e ein . D o c h wie scho n im Frühjah r zuvo r erwiesen sich alle Protes t e als wir-
kungslos . Di e Hof fnun g auf Zulassun g eine r neue n Wochenze i tun g „Literárn í 
t ýden ík " (Literarisch e Wochenzei tung ) u n d eine r neue n Zeitschrif t „ P r o s t o r " (Raum ) 
sowie - nac h eine r gewissen Reorganisa t io n -  auf die Wiederzulassun g v on 
„P lamen " u n d „Tvář " war ebens o ohn e Aussich t auf Erfolg . Als offizielle Be-
g ründun g für die Ab lehnun g w u r d e d e m SČ S mitgeteilt , de r Zensu rbehörd e ginge 
da s E n t g e g e n k o m m e n des Verbande s in de n überarbei te te n Zei tschr i f tenkonzepte n 
noc h nich t weit genug. 6 6 D o c h de r eigentlich e G r u n d lag woh l ehe r darin , dass die 
Zensurbehörde , entsprechen d de r Isolationspoli t ik , die die Parte i u n d die Regierun g 
gegenübe r de n Verbände n seit de m N o v e m b e r 1969 verfolgte, kein Interess e m e h r 
dara n hat te , diese n die Herausgab e neue r Per iodik a zu gestatten . 

falls in mehrere n Artikeln zur Kulturpolitik , die mit Seitenhiebe n gegen die Schriftsteller -
organisatio n gespickt waren . 
De r bisherige Vorsitzend e des Tschechische n Amtes für Presse un d Information , Havlin , 
wechselte als stellvertretende r Ministe r ins Schulministerium , wo er 1971 auch den 
Ministerposte n übernahm . Ih m folgte im Amt des ČÚTI-Vorsitzende n Vlastimil Neubauer . 
Zu den Einstellungsverfahre n der genannte n Zeitschrifte n vgl. zu „Tvář" : LA PNP , f. SČSS. 
ČÚT I (Švach) an SČS, 17.9.1969. De r ČÚT I teilte in zwei Briefen vom 17.9. dem Verband 
mit , dass „Tvář " wegen eines Artikels von Emanue l Mandle r eine Geldstraf e in Höh e von 
10 000 Kčs zu zahle n habe un d „vorübergehend " eingestell t werde. -  Zu „Sešity": LA PNP , 
f. SČSS. ČÚT I (Švach) an SČS, Rozhodnut í [Beschluss] 17.10.1969. -  ČÚT I (Roháč ) an 
SČS, Rozhodnut í [Beschluss] 13.11.1969. -  Zu r Bestätigun g der Entscheidun g vom 
13.11.1969 vgl. ebenda ČÚT I (Havlin ) an SČS (Ptáčník) , 8.12.1969. -  Z u „Analagon" : 
Ebenda ČÚT I (Švach) an SČS [sic], Rozhodnut í [Beschluss] 10.1.1970. 
Zu m Proble m der Verbandspress e vgl. LA PNP , f. SČSS. Výbor SČS, 4. schůz e [4. Sitzung ] 
25.9.1969. -  Knihovn a ÚČL . Bulletin SČS č. 3 (říjen 1969) 8 f. -  LA PNP , f. SČSS. Předsed -
nictvo výboru SČS, 9. schůz e [9. Sitzung ] 14.11.1969. -  Knihovn a ÚČL . Bulletin SČS č. 4 
(prosinec/Dezembe r 1969) 7. -  LA PNP , f. SČSS. Návr h na zřízen í revue pr o literatur u 
a uměn í Prosto r [Vorschlag zur Gründun g einer Zeitschrif t für Literatu r un d Kuns t 
Prostor ] o. D . -  Návr h na rekonstrukc i redakčn í rad y časopisu Tvář [Vorschlag zur Wieder-
herstellun g des Redaktionsrate s der Zeitschrif t Tvář] 21.1.1970. -  Im Fal l von „Tvář " kam 
erschweren d hinzu , dass der Großtei l der Redaktio n nich t dem Verband angehörte . 
Vermutlic h gab es Versuche der Pressekommissio n des SČS, auf Dränge n des Redaktions -
leiters von „Tvář" , Hejda , einigen Mitarbeiter n für eine bessere existenzielle Absicherun g 
eine Mitgliedschaf t anzubieten . 
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D a m i t war die „Schonfrist " für die Künst lerverbände , u n d insbesonder e für de n 
Schriftstellerverband , de r au s de r Sich t de r Mach thabe r n e b e n d e m Fi lmverban d de r 
widerspenst igst e u n t e r de n Künst le rverbände n war, vorüber . Auf e ine m Treffen mi t 
einige n par te i t reue n Vertreter n au s Kuns t u n d Wissenschaf t erklärt e Kul turminis te r 
Brůže k a m 7. N o v e m b e r 1969 offiziell de n A b b r u c h de r Kon tak t e zu de n Künst ler -
verbände n u n d verkündet e ein e „sozialistisch e Kul turpol i t i k ohn e Künstlerver -
bände , abe r mi t schöpferisc h Tät igen" . 6 7 Eingeleite t w e r d e n sollte diese neu e Vor-
gehensweise mi t eine m Bünde l v on M a ß n a h m e n , die de n Kul turfonds , die Aus-
landsbeziehunge n u n d die Edi t ionspol i t i k de r Verbänd e betreffe n sollten . Entgege n 
de r Ber ichters ta t tun g in „Rud é p r á v o " u n d „Tvorba " war da s Treffen ein Misserfolg . 
Da s Gleich e galt auc h für die v o n führende n kul turpol i t i sche n Funk t i onä re n -  un te r 
andere m Brůžek , H o l a n u n d Koze l -  organisiert e Kul turkonferenz , die Anfan g 
D e z e m b e r 1969 stattfand . Di e kul turpol i t i sche n Funk t ionä r e des Z K - B ü r o s attes -
t ier te n de m Kul tu rmin i s te r iu m rückbl icken d ein e zu lasch geführt e Med ienkam -
pagne . 6 8 I n de n Reihe n de r kul turel le n P r o m i n e n z blieb die erhofft e aktive U n t e r -
s t ü t z u n g de r „Norma l i s i e rungspo l i t i k " aus . N i c h t ein einzige r r e n o m m i e r t e r 
Schriftstelle r ode r Künst le r n a h m an de n beide n Veranstal tungen , de r nachfolgende n 
Unterschr i f tenakt io n ode r an d e m Empfan g ausgewählte r Vertrete r de r Ku l tu r bei 
Parteiche f H u s á k teil. 6 9 

Socialistick á kultur a bez uměleckýc h svazů, ale s tvůrci . Přijat o stanovisko kulturníc h pra -
covníků [Sozialistisch e Kultu r ohn e Künstlerverbände , aber mit schöpferisc h Tätigen . De r 
von den Kulturarbeiter n angenommen e Standpunkt ] 7.11.1969. In : RP , 8.11.1969, 1. 
NA , A Ú V KSČ , f. 07/31 , sv. 2, a. j . 23. Subjektivn í hodnocen í akce M K - podpis y a kon -
ferenc e [Subjektive Einschätzun g der Aktion des Kulturministerium s - Unterschrifte n un d 
Konferenz ] (O . Maivald) , 7.1.1970, BL 43-44 . -  Zu r Kulturkonferen z im Dezembe r 1969: 
Konferenc e kulturníc h pracovník ů ČSR [Di e Konferen z der Kulturarbeite r in der ČSR] . 
In : RP , 9.12.1969,1 , 3. -  O současnýc h úkolec h české kultury . Proje v ministr a kultur y ČSR 
Miloslava Brůžk a na celostátn í konferenc i o kultuř e dn e 8. prosinc e 1969 [Übe r die gegen-
wärtigen Aufgaben der tschechische n Kultur . Red e des Kulturminister s der ČS R Milosla v 
Brůže k auf der gesamtstaatliche n Kulturkonferen z am 8. Dezembe r 1969]. Prah a 1969. -  In 
Vorbereitun g der Kulturkonferen z meldet e sich Brůže k mehrmal s in der Presse zu Wort . 
Brůžek,  Miloslav: O rozklad u státníh o řízen í kulturn í politik y [Übe r den Verfall der staat -
lichen Lenkun g der Kulturpolitik] . In : Tvorba č. 12 (19.11.1969) 10 f. -  Ders.: Kde jsou 
východiska? [Wo gibt es Auswege?]. In : Tvorba č. 13 (26.11.1969) 10 f. -Ders.: Tříben í na 
kulturn í frontě . Politick é aspekt y současnéh o hnut í české tvůrč í inteligenc e [Di e Läuterun g 
in der Kulturfront . Politisch e Aspekte der gegenwärtigen Bewegung der tschechische n 
schöpferische n Intelligenz] . In : RP , 29.11.1969, 3. 
Zu r offiziell-ideologische n Nachbereitun g des November-Treffen s vgl. Hájek,  Jiří : Stran a a 
uměn í [Parte i un d Kunst] . In : Tvorba č. 13 (26.11.1969) 1, 4. -  Zu der zum Teil manipu -
lierten Unterschriftenaktio n vgl. o. g. Artikel in „Rud é právo " vom 8.11.1969 un d die zwi-
schen 14.11. un d 22.11. ebenfalls im R P erschienene n Bericht e sowie Knihovn a ÚČL . 
Bulletin SČS, č. 4 (prosine c 1969) 20-22 . -  Aus den Reihe n des SČS unterschriebe n laut 
„Rud é právo " u.a . die orthodoxe n Kommuniste n Josef Rybák, Ladislav Stolí , Jiř í Taufer 
un d Ivan Skála. -  Zu dem Empfan g bei Gusta v Husák : Krystalizac e vědom í a svědomí 
uzrává . Významn í představitel é české kultur y přijat i soudruhe m Gustave m Husáke m 
[Di e Kristallisierun g des Bewusstseins un d das langsam reifend e Gewissen . Bekannt e Ver-
trete r der tschechische n Kultu r wurde n vom Genosse n Gusta v Husá k empfangen] . In : RP , 
13.12.1969,1 . 
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De r von Brůže k angekündigt e Maßnahmenkatalo g nah m im Novembe r un d 
Dezembe r 1969 allmählic h Gestal t an : In Zusammenarbei t mit den Führungsspitze n 
des Kulturministerium s un d der Nationale n Fron t leitet e das ZK-Bür o der KPTsc h 
einen Entrechtungsprozes s der Künstlerverbänd e ein, der diese isolieren un d 
schließlic h „liquidieren " sollte. Da s Zie l war, den Einfluss der so genannte n rechten , 
opportunistische n un d antisozialistische n Kräfte innerhal b der Verbänd e zu verrin -
gern un d zugleich einzeln e „Kulturschaffende " un d Künstle r gezielt anzuwerben . 
Währen d das ZK-Bür o der KPTsc h die Entrechtun g der Künstlerverbänd e über -
wachte , waren die Funktionär e des Kulturministerium s un d der Nationale n Fron t 
die Ausführende n der praktische n „Normalisierungsarbeit" : Anfang Novembe r ent -
zog das Kulturministeriu m dem Verband die Reisepassbevollmächtigun g un d die 
Möglichkeit , übe r Devisen zu verfügen, un d dami t weitgehend e Rechte , die der 
Verband seit 1956 besessen hatte . In der Folge musste n alle Reisen beim Kultur -
ministeriu m beantrag t werden , welches den Verbandsmitglieder n umgehen d sämt -
liche noc h für 1969 geplante n private n wie dienstliche n Reisen ins kapitalistisch e 
Ausland sowie nac h Jugoslawien verbot. 70 Da s Präsidiu m des Z K der KPTsc h ver-
abschiedet e am 20. Novembe r 1,969 sodan n eine Regierungsvorgab e zur Rezentra -
lisierun g der Kulturfond s (Literaturfonds , Musikfond s etc.) , die nac h erfolgtem 
Regierungsbeschlus s im Janua r 1970 in Kraft trat . Ferne r gewann das Kulturminis -
teriu m die volle Entscheidungsgewal t über die personell e Besetzun g der Fonds -
administratio n wieder, bei der die Künstlerverbänd e seit Mitt e der 1960er Jahr e ein 
beträchtliche s Mitspracherech t gehabt hatten . Auch über die finanziell e Unter -
stützun g von Verlagen un d Zeitschriften , die Verteilun g von Krediten , Stipendie n 
un d übe r ander e materiell e Zuwendunge n an einzeln e Künstle r un d ihre Familie n 
hatte n künfti g dem Kulturministeriu m verantwortlich e Kade r nac h strenge n ideo -
logischen Kriterie n zu entscheiden. 71 So dreht e das Kulturministeriu m mit Hilfe des 

LA PNP , f. SČSS. Ministerstv o kultur y an SČS, 12.11.1969. -  Výbor SČS, 6. schůze 
[6. Sitzung] 6.11.1969. 
NA, A ÚV KSČ, f. 02/1 , sv. 110, a. j . 181, b. 20. PÚV, Usnesen í 151. schůze, k bodu 20: 
Změn a vládní vyhlášky ě. 2/1966 Sb. o kulturníc h fondech a koordinační m výboru kultur-
ních fondů , a vládní vyhlášky č. 4/1966 Sb. o příspěvcích za užití volných děl literárních , 
vědeckých a uměleckýc h a o příspěvcích uživatelů děl [Beschluss der 151. Sitzung, zum 
Punk t 20: Änderun g der Bekanntmachun g der Regierun g Nr . 2/1966 der Gesetzessamm -
lung über die Kulturfond s und den Koordinierungsfond s der Kulturfond s sowie der Be-
kanntmachun g der Regierun g Nr . 4/1966 der Gesetzessammlun g über die Beiträge für die 
Benutzun g freier literarischer , wissenschaftliche r und künstlerische r Werke und über die 
Beiträge der Benutze r der Werke] (Černík/Brůžek/Válek ) 20.11.1969, Bl. 1-9. -  Zur Vor-
bereitun g des Beschlusses vgl. NA/ A ÚV KSČ, f. 02/1 , sv. 109, a. j . 180, b. 12. PÚ V KSČ, 
Usnesen í 150. schůze, k bodu 12: Návrh na opatření , zesilující vliv státu/ministerste v kul-
tury/n a řízení kulturníc h fondů a využívání finančníc h prostředk ů k rozvoji socialistické 
kultur y [Beschluss der 150. Sitzung, zum Punk t 12: Vorschlag für Maßnahmen , die die 
Einflussnahni e des Staates/de r Kulturministerie n auf die Lenkun g der Kulturfond s und die 
Ausnutzun g der finanziellen Mitte l zur Entwicklun g der sozialistischen Kultu r stärken ] 
(Fojtík ) 14.11.1969. -  Vgl. außerde m Sb. Č. 159/1969, Vládní nařízen í ČSR o kulturníc h 
fondech , o příspěvcích příjemců autorských odmě n a odmě n výkonných umělců kulturní m 
fondům , o příspěvcích za užití volných děl literárních , vědeckých a uměleckýc h a 
o příspěvcích uživatelů děl [Regierungsanweisun g der ČSR über die Kulturfonds , über die 
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„normal is ier ten " Li tera turfond s d e m poli t isc h i n o p p o r t u n e n SČ S de n wichtigste n 
F i n a n z h a h n allmählic h zu . F ü r Verbandsmitgliede r u n d Nichtmitgl ieder , die au s 
pol i t ische n G r ü n d e n nich t akzeptabe l erschienen , schwan d dami t im Lau f de s Jahre s 
1970 die Chanc e auf finanziell e U n t e r s t ü t z u n g durc h de n Fonds . 

D i e F u n k t i o n ä r e de s Zent ra lkomi tee s de r N a t i o n a l e n F r o n t d räng te n ab E n d e 
N o v e m b e r auc h darauf , die Zugehör igkei t de r Künst lerverbänd e zu r Na t iona l e n 
F r o n t zu klären . Offiziell entschiede n w u r d e diese Frag e jedoc h erst im neue n Jahr , 
da im D e z e m b e r n o c h ein e v on de r P ropagand a gewaltig aufgebauscht e Kul tur -
konferen z stat tfand. 7 2 Anfan g Janua r 1970 schlos s da s Präs id iu m de r Na t iona le n 
F r o n t de n Fi lmverban d F I T E S au s seine n Re ihe n aus , was eine m faktische n Verbo t 
de r Organisa t io n gleichkam . Z u d e m erkannt e da s G r e m i u m de n übr ige n Kul tur -
verbände n die volle Exis tenzberecht igun g ab u n d bezeichnet e sie for ta n als „vorbe -
rei tend e Ausschüsse " (přípravn é výbory) . Di e Exis ten z diese r „Vorbereitungsatis -
schüsse " knüpft e da s Präs id iu m an fün f beiläufig in K l a m m e r n e rwähnt e Bedin -
gungen . So fordert e sie: 

[...] die kritisch e Umwertun g der vergangene n Stellungnahmen , die öffentlich e Annullierun g 
der unrechte n Resolutione n un d Beschlüsse, die Distanzierun g von den Exponente n der 
Rechten , einschließlic h der politische n Emigratio n aus den Reihe n der Verbände , de[n ] 
Kaderumba u in den Verbandsführunge n un d die praktisch e un d tatkräftig e Unterstützun g der 
Maßnahme n der Regierun g un d der N F im kulturelle n Bereich . 

D i e Na t iona l e F r o n t k o n n t e ihr e Vorstel lunge n von eine r s tarke n Pos i t io n au s 
vorbr ingen , schließlic h hat t e da s Innenmin i s te r iu m die Satzun g de s tschechische n 
Schriftstellerverbandes , di e diese r be i seine r G r ü n d u n g im J u n i 1969 beschlosse n 
hat te , bislan g ü b e r h a u p t n ich t anerkannt . 

Beiträge der Empfänge r von Autorenlöhne n un d von Löhne n der ausführende n Künstle r 
durc h den Kulturfonds , über die Beiträge für die Benutzun g freier literarischer , wissen-
schaftliche r un d künstlerische r Werke un d über die Beiträge der Benutze r der Werke] 
(Kempný ) 5.12.1969. 
Da s ZK-Bür o hielt die Funktionär e der Nationale n Fron t an, die beabsichtigte n Maßnah -
men zunächs t nu r als eine allgemein e Warnun g an die Künstlerverbänd e auszusprechen . 
Vgl. hierz u NA , A Ú V KSČ , f. 02/7 , sv. 15, a. j . 36, b. 21. Byro Ú V KSČ , Návr h komunist ů 
z ústředníh o výboru Národn í front y ČSR na postu p př i řešen í politick é situace ve veden í 
tvůrčíc h svazů [Vorschlag der Kommuniste n des Zentralkomitee s der Nationale n Fron t der 
ČSR für die Vorgehensweise bei der Lösun g der politische n Situatio n in den Führunge n der 
schöpferische n Verbände ] (J. Korčák ) 27.11.1969. -  Vgl. auch : Korčák, Josef: Politik a činů 
pr o vlast. Plenárn í zasedán í Ú V N F ČSR k 25. Výročí osvobozen í Československa . Vážné 
slovo k postojů m veden í některýc h tvůrčíc h svazů [Di e Politi k der Tate n für das Vaterland . 
Di e Plenarsitzun g des ZK der Nationale n Fron t der ČSR zum 25. Jahresta g der Befreiun g 
der Tschechoslowakei . Ein ernste s Wort zu den Positione n der Führunge n einiger schöp -
ferischer Verbände] . In : RP , 4.12.1969, 1 f. 
A ÚSD , f. SČSS. Ú V N F ČSR , Materiá l na schůz i předsednictv a Ú V N F ČSR dn e 7. ledn a 
1970: Současn á politick á situace ve veden í uměleckýc h a tvůrčíc h svazů a návrh y na řešen í 
neuspokojivýc h vztahů k politic e N F ČSR [Materia l für die Sitzun g des Präsidium s des Z K 
der N F ČSR am 7. Janua r 1970: Di e gegenwärtige politisch e Lage in den Führunge n der 
Künstler - un d der schöpferische n Verbänd e un d Vorschläge zur Lösun g der unbefriedigen -
den Beziehunge n zur Politi k der N F ČSR ] (Vacik) 29.12.1969. 
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In den folgenden Monate n vollzog sich zwischen der Führun g des Schriftsteller -
verbands , die das Verbot des Filmverbande s FITE S vor Augen hatte , un d der 
Nationale n Fron t ein Ringe n um die Erfüllun g dieser Auflagen, das der Schrift -
stellerverban d nu r verlieren konnte . Angesicht s der seit Novembe r 1969 kontinuier -
lich gewachsene n Existenzbedrohun g des Schriftstellerverbande s brache n in dessen 
Leitungsgremie n un d unte r den Mitglieder n offenbar heftige Diskussione n darübe r 
aus, wie die Verbandsführun g reagieren sollte. Umstritte n war vor allem die Kon -
zessionsbereitschaft , zu der diese offensichtlic h tendierte. 74 Seit Septembe r hatte n 
der Vorsitzend e Jarosla v Seifert un d seine Stellvertrete r Jiř í Brabec un d Kare l Ptáční k 
in Briefen an hoh e Repräsentante n von Partei , Regierun g un d Nationale r Fron t 
imme r wieder einzeln e Entscheidunge n kritisiert , zugleich aber durc h feine Modifi -
zierunge n ihre r Sprach e auch Kompromissbereitschaf t signalisiert. 75 So protestiert e 
die Verbandsführun g zwar in einem Schreibe n an das Präsidiu m des ZK der Natio -
nalen Fron t vehemen t gegen den Ausschluss des Filmverbandes , zugleich wandt e 
sich Seifert aber mi t einem Brief an Gusta v Husák , in dem er sich' zu weiteren Zu -
geständnisse n berei t zeigte. Er signalisierte vor allem, dass die Wahl eines neue n 
Verbandskomitee s un d die Verabschiedun g neue r Statute n denkba r seien, in dene n 
der Mitgliedsstatu s der emigrierte n Schriftstelle r geregelt werden solle.76 Im Februa r 
ließ die Verbandsführun g unte r den Mitglieder n über diese „Konsolidierungsvor -
schläge" abstimme n - eine knapp e Mehrhei t votiert e für sie.77 Di e verzweifelten 
Versuche , den Verband über eine zumindes t partiell e Anpassun g an die Vorstellun -
gen der „Normalisierer " zu retten , brachte n jedoch keine n Erfolg. De n Akteure n 
von Partei , Kulturministeriu m un d Nationale r Fron t gingen die Zugeständniss e der 
Leitun g des SČS nich t weit genug, sie hielte n an ihre m Plan fest, den Schriftsteller -
verband abzuwickeln , der ihre r Einschätzun g nac h der renitentest e aller Künstler -
verbänd e war. 

Da s ZK-Bür o teilte die Verbandsmitgliede r unte r ideologische n Gesichtspunkte n 
in dre i „Gruppen " ein: Di e erste Grupp e bezeichnet e sie als die der „Parteitreuen" , 
wobei sie zugeben musste , dass diese Grupp e die kleinste war. In die zweite ord -
net e sie die ihre r Meinun g nac h „wirkliche n Literaturschaffenden " ein, die hauptsäch -

Die Verbandsprotokoll e liefern wenig Informatione n zu interne n Meinungsverschieden -
heiten über die weitere Vorgehensweise der SCS-Führung . Vaculík schilder t sie aus seiner 
Sicht in seinen Memoiren . Vaculík: Nepamět i 39-42 (vgl. Anm. 1). 
LA PNP , f. SČSS. SČS (Seifert/Ptáčník ) an Husák , 16.12.1969, an Brůžek/Korčák / 
Kozel/Štrougal/Erban/u.a. , 16.12.1969. -  Zu den Briefen vor Dezembe r 1969: A ÚSD , f. 
SČSS. Seifert/Brabe c an Husá k und an Svoboda, 5.9.1969 und 2.10.1969. -  Seifert an 
Husák , 15.10.1969. -  Předsednictv o výboru SČS an Husák , 7.11.1969. -  LA PNP , f. SČSS. 
Předsednictv o výboru SČS an Brůžek, 12.11.1969. 
A ÚSD , f. SČSS. Seifert an Husák , 9.1.1970. -  LA PNP , f. SČSS. Předsednictv o výboru SČS 
(Seifert/Brabec/Ptáčník ) an PÚ V NF , o. D . Anlage in: Výbor SČS, 9. schůze [9. Sitzung] 
15.1.1969. 
LA PNP , f. SČSS. Výbor SČS, 11. schůze [11. Sitzung] 19.2.1970, 2. -  Vgl. auch A ÚSD , f. 
SČSS. Jiří Brabec, Úvod ke zprávě o činnost i SČS od jeho ustavujícího sjezdu v červnu 1969 
[Einführun g zum Tätigkeitsberich t des SČS seit seinem Gründungskongres s im Jun i 1969] 
o. D. (Es handel t sich hierbei wahrscheinlic h um eine Anlage des Protokoll s der 14. Sitzun g 
des Komitee s des SČS vom 25.6.1970, ebenda). 
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lieh im Verlagswesen täti g seien u n d von dene n noc h ein Tei l für die Parteilini e 
gewonne n w e r d e n könne . Di e dri t t e beschrie b sie als 

[...] die Grupp e um die jetzige Führung , die sich bemüht , an Rechte n un d Mittel n alles zu 
behalten , was geht , inde m sie sich aus der gesellschaftlich-politische n Sphär e zurückzieht , ohn e 
dabe i aber ihre politische n Einstellunge n un d Aktione n rechtsopportunistische n un d antisozia -
listischen Charakter s zurechtzurücken , sie werden schweigen un d auf eine ,günstigere ' Zei t 
warten , um wenigsten s (ideell ) dor t fortzufahren , wo sie aufhörten . 

I m M ä r z 1970 zo g da s B ü r o de s Z K de r KPTsc h ein e erst e Bilan z de r U m s e t z u n g 
seine r Beschlüss e zu r Isol ierun g u n d Liquidierun g de r Verbänd e von E n d e 1969 u n d 
zeigte sich unzufr ieden. 7 9 Da s Bür o konstat ier te , dass in de r Kul tu r wei terhi n „rech -
te Tendenzen " virulen t seien u n d macht e vor allem da s Kul tu rmin is te r iu m u n d die 
Na t iona l e F r o n t für die mangelhaft e Verwirkl ichun g de r Parteipol i t i k veran twor t -
lich . In te rn e Konflikt e wie z .B . de r Rückt r i t t v on Bürosekre tä r Jarosla v Kozel , de r 
sein A m t vermut l ic h in Z u s a m m e n h a n g mi t de n Ause inanderse tzunge n d a r u m 
niedergeleg t ha t te , o b bei de r Vorgehensweis e gegenübe r de n Verbände n ein e lang-
sam e Abwicklun g ode r ein e sofortige Auflösun g vorzuz iehe n sei, fande n in de m 
Berich t kein e E r w ä h n u n g . 8 0 

Wen n auc h nich t im gewünschte n Tempo , so ging de r Ent rech tungsprozes s des 
Schriftstellerverbande s d o c h weiter : U n t e r Berufun g au f ein Gese t z v o n 1949 en tzo g 
da s Kul tu rmin is te r iu m d e m Verban d die Verlegerrecht e u n d unterstel l t e de n Ver-
bandsverla g „Českos lovensk ý spisovatel " d e m „normal is ier ten " Li teraturfonds , 
was ein e „Säuberung " de s Verlags nac h sich zog. 8 1 Da s Präs id iu m de r KPTsc h hat t e 
d e m Kul tu rmin i s te r iu m die Abso lu t io n erteil t u n d began n umgehen d mi t eine r groß 
angelegte n Akt io n gegen Bücher , die nich t in de n sozialistische n K a n o n de r „ N o r -
malisierer" , sonder n au s dere n Sich t in die Spart e de r „Schundl i te ra tur " (brakov á 
li teratura ) gehör ten . E s o rdne t e an , poli t isc h une rwünsch t e Büche r au s de n Verlags-
p r o g r a m m e n zu n e h m e n beziehungsweis e bereit s gedruckt e e inzustampfen. 8 2 F ü r 

7 8 NA , A Ú V KSČ , f. 07/3 1 (Bür o Kozel) , sv. 2, a. j . 30. Poznámk y k stanoven í taktik y vůči 
umělecký m svazům [Anmerkunge n zur Festlegun g der Takti k gegenüber den Künstler -
verbänden ] o. D. , Bl. 45-56, hier 52. 

7 9 NA , A Ú V KSČ , f. 02/7 , sv. 21, a. j . 46. Byro Ú V KSČ , Politick á situac e v organizac i KSČ 
a aparát u ministerstv a kultur y ČSR [Di e politisch e Situatio n in der Organisatio n der 
KPTsc h un d im Appara t des Kulturministerium s der ČSR ] (O . Švestka) 12.3.1970. -  NA , 
A Ú V KSČ , f. 02/7 , sv. 21, a. j . 46. Byro Ú V KSČ , Zpráv a o politick é a kádrové situac i 
v Českém úřad ě pr o tisk a informac e a o stavu publicistik y ve sdělovacích prostředcíc h 
[Berich t übe r die politisch e un d die Kadersituatio n im Tschechische n Amt für Presse un d 
Informatio n un d übe r den Stan d der Publizisti k in den Massenmedien ] (V. Neubauer ) 
18.3.1970, Bl. 1-13. 

8 0 NA , A Ú V KSČ , f. 02/7 , sv. 21, a. j . 46, b. 4. Byro Ú V KSČ , Zpráv a o vývoji situac e mez i 
tvůrč í umělecko u inteligencí , zejmén a v uměleckýc h svazech [Berich t übe r die Entwicklun g 
der Situatio n innerhal b der schöpferisch-künstlerische n Intelligenz , insbesonder e in den 
Künstlerverbänden ] (Švestka) 17.3.1970. -  Ebenda,  Usnesen í 46. schůze , k bod u 4 [Be-
schluss der 46. Sitzung , zum Punk t 4] 24.3.1970, Bl. 1-24. 

8 1 Vgl. auch : LA PNP , f. SČSS. Ministerstv o kultur y an SČSS, Rozhodnut í [Beschluss] 11.3. 
1970. -  Sb. č. 94/1949 , Záko n o vydávání a rozšiřován í knih , hudebni n a jiných neperio -
dických publikac í [Geset z über die Herausgab e un d die Verbreitun g von Büchern , Musi -
kalien un d andere n nich t periodische n Publikationen ] 24.3.1949. 

8 2 NA , A Ú V KSČ , f. 02/1 , sv. 120, a. j . 195. PÚ V KSČ , Usnesen í 165. schůze , k bod u 10: 
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die betroffene n Autore n bedeutet e dies de facto ein Publikationsverbot . End e 1970 
bilanziert e das ZK-Bür o die Vernichtun g von 118 Buchtiteln , darunte r Werke zeit-
genössische r tschechische r un d ausländische r Autore n wie Bohumi l Hrabal , Ivan 
Klíma , Jiř í Kolář , Josef Skvorecký, Herber t Marcus e un d Kar l Jaspers , aber auch von 
Klassikern wie Friedric h Hölderlin. 83 

Di e Verbandsführun g des SČS reagiert e auf den Entzu g des Verlags abermal s mit 
einem Protestbrie f an Ministe r Brůže k un d lehnt e darin den in Aussicht gestellten 
finanzielle n Ausgleich ab. Zugleic h bekräftigte sie, dass die Editionspoliti k des Ver-
bande s sich stets im Einklan g mit der sozialistische n Kulturpoliti k befunde n habe. 84 

Nu r kurze Zei t darau f verbot die Zensurbehörd e die mährisch e Literaturzeitschrif t 
„Hos t do domu" , eine der beiden Zeitschriften , die dem SČS noc h geblieben waren . 
Als Begründun g reicht e ihr dieses Ma l die „pessimistisch e Grundstimmung " der 
Verse von Oldřic h Mikulášek , die „Hos t do domu " gedruck t hatte. 85 Inzwische n 
hatt e das Kulturministeriu m dem Verband auch jeglichen Auslandskontak t unter -
sagt, un d schließlic h ließ das tschechisch e Innenministeriu m die Verbandskonte n 
sperren . Gerad e an dieser Kontensperrun g wird deutlich , dass der Abwicklungs-
prozes s keineswegs reibungslo s verlief: Nac h dem Protes t des SČS macht e der stell-
vertretend e Kulturministe r diese Entscheidun g des Innenministerium s zum Teil rück -
gängig un d ließ die Gehälte r wieder auszahlen . Forta n musst e sich der Verband 
jedoch jede Geldbewegun g schriftlich vom Leite r der Ministerialabteilun g für Buch -
kultur , Kare l Boušek, genehmige n lassen. 86 Paralle l zu dieser partielle n Rücknahm e 
der Entscheidun g des Innenministerium s wies das Kulturministeriu m den Verband 
beziehungsweise den „Vorbereitungsausschuss " jedoch an, seine Tätigkei t auf ein 
Minimu m zu reduziere n un d den Angestelltenappara t abzubauen . Dami t wurde dem 

Návrh zásad opatřen í zaručujíc í vliv socialistickéh o státu na nakladatelsko u činnos t [Be-
schluss der 165. Sitzung, zum Punk t 10: Grundsatzvorschla g für Maßnahmen , die die Ein-
flussnahme des sozialistischen Staates auf die Verlagstätigkeit garantieren ] (J. Fojtík ) 11.3. 
1970. 
NA, A ÚV KSČ, f. 02/7 , sv. 39, a. j. 65, b. la. Byro ÚV KSČ, Stav konsolidac i kulturn í fron-
ty a nejbližší úkoly strany v této oblasti [Der Stand der Konsolidierun g der Kulturfron t und 
die künftigen Aufgaben der Parte i auf diesem Gebiet ] (Švestka) 13.11.1970. -  Diese 
Informatio n war Gegenstan d der 65. Sitzun g des ZK-Büros . Vgl. NA, A ÜV KSČ, f. 02/7 , 
sv. 39, a. j . 65, b. la. Byro ÚV KSČ, Usnesen í 65. schůze [Beschluss der 65. Sitzung] 24.11. 
1970. 
A ÚSD , f. SČSS. SČS (Seifert/Brabec ) an Brůžek, 25.3.1970. 
LA PNP , f. SČSS. ČÚT I (Švach) an SČSS, Upozorněn í [Bekanntmachung ] 13.4.1970. -  Das 
„vorläufige" Verbot erteilte ČÚT I am 30.4.1970. Das entsprechend e Dokumen t konnt e 
bisher nich t gefunden werden. Die Informatio n stamm t aus: LA PNP , f. SČSS. Sekretariá t 
SČS an alle Mitglieder , 8.6.1970, 1. -  Vgl. auch LA PNP , f. SČSS. ČÚT I (Neubauer ) an 
SČSS, 10.8.1970 u. SČS (Trefulka) an CÚTI , Rozklad [Exposé] 11.5.1970. -  Die letzte 
Zeitschrif t „Orientace " stellte ihr Erscheine n mit dem End e des SČS im Dezembe r 1970 
ein; bislang konnte n die betreffende n Akten der Zensurbehörd e nich t gefunden werden. 
A ÚSD , f. SČSS. Ministerstv o kultur y (stellv. Ministe r Švagr) an Přípravn ý výbor SČS (PV 
SČS) 20.4.1970. In : Informac e pro členy SČS a členy Překladatelsk é sekce [Informatio n 
für die Mitgliede r des SČS und für die Mitgliede r der Übersetzersektion ] 29.4.1970, 3 f. 
-  Ebenfalls als Anlage in: LA PNP , f. SČSS. Výbor SČS, 13. schůze [13. Sitzung] 23.4. 
1970. 
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Verband gegenüber zum ersten Ma l die Gründun g eine r neue n Organisatio n ange-
deutet. 87 

Di e Leitun g des bedrohte n SČS kam dieser Anweisung nach , allerding s nu r sehr 
zögerlich . Sie signalisierte weitere Konzessionsbereitschaf t un d verhandelt e bis in 
den Septembe r hinei n mit den Funktionäre n des Kulturministerium s un d der Natio -
nalen Front . In der vergeblichen Hoffnung , den Verband rette n zu können , erklärt e 
sich die Verbandsführun g außerde m zum Ausschluss der emigrierte n Schriftstelle r 
(1970 ungefäh r 18), zum Aufnahmestop p für neu e Mitgliede r sowie zu eine r Über -
arbeitun g der Statute n un d personelle n Veränderunge n in den Leitungsgremie n des 
Verbande s bereit . De r Führungswechse l sollte in Absprach e mit den kulturpoli -
tische n Funktionäre n erfolgen. Gezwungenermaße n verzichtet e die SČS-Leitun g 
ebenfalls auf die ursprünglic h von ihr gefordert e Einberufun g einer Schriftsteller -
konferenz. 88 Di e Konzessionsbereitschaf t der Verbandsführun g hatt e aber ihre 
Grenzen : Sie leistete keine Selbstkriti k un d sie distanziert e sich nich t von ihre n füh-
rende n Repräsentante n währen d des „Prage r Frühlings" . Auch wagte sie vorsichtige 
Kritik : In seinen Briefen an die politisch e Führun g verwies Seifert auf den beunru -
higende n Zustan d in der Kultu r un d darauf , dass die soziale Lage der Schriftstelle r 
sich verschlechterte. 89 Doc h sowohl die Beschwerde n als auch die relativ weitgehen -
den Konzessionsangebot e des Schriftstellerverbande s liefen ins Leere . Im Septembe r 
fordert e das Kulturministeriu m die Verbandsführun g auf, alle ihm noc h verbliebe-
nen Angestellten zu entlassen , bis auf vier, welche die Auflösung des Verbande s un d 
seines Eigentum s zu End e bringen sollten. 90 

Ein Grun d dafür, warum sich die Abwicklung des Verbande s bis dahi n schleppen d 
vollzog, war die ungeklärt e Frag e der rechtliche n Stellun g des forma l noc h existie-
rende n SČSS. Zwar hatt e das tschechoslowakisch e Innenministeriu m dem SČS im 
Frühsomme r mitgeteilt , dass in der Konsequen z der im Mär z erfolgten Gründun g 
des slowakischen Schriftstellerverbande s der SČSS aufgehör t habe zu existieren , 

Vgl. ebenda. 
A ÚV KSČ, f. 02/7 , sv. 22, a. j . 47. Byro ÚV KSČ, Zázna m z jednám představitel ů Svazu 
českých spisovatelů s představitel i ÚV N F ČSR, konanéh o dne 23.3.1970 [Vermerk über 
die Verhandlun g der Vertreter des tschechische n Schriftstellerverbande s mit den Vertreter n 
des ZK der N F der ČSR, Stangefunde n am 23.3.1970] o.D. , 3. -  A ÚSD , f. SČSS. SČS 
(Seifert/Brabec ) an PÚ V N F ČSR, 31.3.1970. -  Ebenda Zázna m o jednán í mezi zástupc i 
přípravnéh o výboru SČS a zástupc i MV ČSR [Vermerk über die Verhandlun g zwischen den 
Vertreter n des Vorbereitungsausschusse s des SČS und den Vertreter n des Innenministe -
riums der ČSR] 8.4.1970. In : Informac e pro členy SČS a členy PS [Informatio n für die 
Mitgliede r des SČS und die Mitgliede r der Übersetzersektion ] 29.4.1970, 1 f. 
Ebenda. -  LA PNP , f. SČSS. Seifert an PÚ V NF , 29.9.1970. -  Ebenda Seifert an Svoboda, 
29.9.1970. 
A ÚSD , f. SČSS. MK (Boušek) an Sekretariá t SČSS, 21.9.1970 und Sekretariá t SČSS/P V 
SČS (Maršíček/Pelikán ) an MK (Boušek) 25.9.1970. -  LA PNP , f. SČSS. SČSS/P V SČS 
(Maršíček/Pelikán ) an MK (Boušek) 2.10.1970. -  De r langjährige Angestellte des Ver-
bandssekretariats , Jan Pištora , der zu End e Septembe r gekündigt wurde, beging in demsel-
ben Mona t Selbstmord . Nekrolo g in: Svědectví 11 (1971) 42, 301. -  Gruša,]iií: Das Gesich t 
-  der Schriftstelle r -  der Fall. Vorlesungen über die Prätentio n der Dichter , die Kompeten z 
und das Präsen s als die Zeitfor m der Lyrik. Dresdne r Poetikvorlesun g 1999. Dresde n 2000, 
15-17. 
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doc h stellt e ers t ein Regierungserlas s im Janua r 1971 - zu eine m Ze i tpunk t , als de r 
Sekretariatsappara t des alte n SČS S bzw. de s SČ S zu wesent l iche n Teile n scho n auf-
gelöst war -  die „Rechtss icherhei t " übe r da s E n d e de s SČS S her. 9 1 

I m Jun i 1970 stellte n sich erst e Ergebniss e de r Konfronta t ionspol i t i k gegenübe r 
de n Künst lerverbände n ein , als die F ü h r u n g e n des Verbande s Bildende r Künstler , 
des Verbande s de r K o m p o n i s t e n sowie de r Theater - u n d Rundfunkküns t l e r auf-
gaben. 9 2 Aus de r Sich t de r Partei -  u n d Regierungsfunkt ionär e ware n da s allerding s 
bescheiden e Erfolge . D a h e r konstat ier t e de r ZK-Sekretä r Ja n Fojt í k auf de r dr i t te n 
Si tzun g de r Ideologiekommiss ion , die Zei t sei gekommen , die Verbänd e - u n d dami t 
auc h de n Schriftstellerverban d - endgülti g aufzulösen. 9 3 Als ein H e b e l dafü r schie -
ne n sich die Parteiausschlussverfahre n anzubieten , die im Anschlus s an da s Z K -
P l e n u m de r KPTsc h im Janua r 1970 begonne n ha t te n u n d mi t einige r Verspätun g im 
H e r b s t 1970 abgeschlosse n w u r d e n . F ü r die D u r c h f ü h r u n g diese r Verfahre n im Be-
reic h de r Kul tu r war nebe n eine r Kommiss io n mi t Fojt í k an de r Spitz e die kul tur -
polit isch e Abtei lun g des ZK-Büro s un te r O ld ř i c h Švestka hauptverantwor t l ich . 
Lau t de n Angabe n des spätere n „normal is ier ten " Schriftstellerverbande s w u r d e n 246 
Verbandsmitgliede r überprüft . Dabe i w u r d e die Mitgliedschaf t v on 88 Persone n 
bestätigt , 84 Persone n w u r d e n suspendier t u n d 74 von de r Parte i ausgeschlossen. 9 5 

A ÚSD , f. SČSS. M V ČSSR an SČSS, Potvrzen í rozhodnut í [Bestätigun g des Beschlusses] 
8.7.1970. -  Slavík: Histori e jednoh o soumrak u 6 (vgl. Anm . 1). -  Zu m Regierungserlas s 
1971: NA , A ÜV, M K I k č. 15. M K (Rous) , Zpráv a o průběh u přestavby českých 
uměleckýc h svazů [Berich t über den Verlauf des Umbau s der tschechische n Künstler -
verbände ] 23.4.1971. -  Zu den Diskussione n über die Existen z des SČSS zwischen Ver-
bandsappara t SČS bzw. SČSS u. a. A ÚSD , f. SČSS. M K (Kordač ) an SČSS, 27.7.1970; SČSS 
(Ptáčník ) an M K (Kordač ) 3.8.1970; M K (Kordač ) an SČSS 11.8.1970; SČSS (Ptáčník / 
Maršíček ) an M K (Kordač ) 19.8.1970 sowie SČSS (Ptáčník/Maršíček ) an M K (Kordač ) 
20.8.1970. 
Ideologick á komise Ú V KSČ , Zápi s ze 2. schůze , Úvodn í slovo Jan a Fojtík a a Zpráv a 
o plněn í Realizačn í směrnic e a další úkol y ideologick é činnost i stran y [Protokol l der 
2. Sitzung , Einleitun g von Jan Fojtí k un d Berich t über die Erfüllun g der Realisierungs -
richtlinie  un d weitere Aufgaben der ideologische n Tätigkei t der Partei ] 17.6.1970. In : 
O táhal/Nosková/'Bolomský  (Hgg.) : Svědectví 25-105, hier 30 f., 49-57 (vgl. Anm . 4). 
N A A Ú V KSČ , 10/10 , sv. 1, a. j . 3. Ideologick á komise Ú V KSČ , Zápi s ze 3. schůz e 
[Protokol l der 3. Sitzung ] 19.10.1970, Bl. 1-65, hier 22. 
NA , A Ú V KSČ , 02/7 , sv. 39, a. j . 65, b. 1. Byro Ú V KSČ , Stav konsolidac e kulturn í fron-
ty a nejbližší úkoly stran y v tét o oblast i [De r Stan d der Konsolidierun g der Kulturfron t un d 
die künftigen Aufgaben der Parte i auf diesem Gebiet ] (Švestka) 13.11.1970. -  Ebenda 
Usnesen í 65. schůze , kbod u la [Beschluss der 65. Sitzung , zu Punk t 1 a] 24.11.1970.-Zu m 
Ablauf un d zu den Beteiligten an den „Säuberungsaktionen " NA , A Ú V KSČ , f. 02/4 , sv. 
43, a. j . 74. Sekretariá t Ú V KSČ , Usnesen í 74. schůz e [Beschluss der 74. Sitzung ] 16.3.1970. 
-  NA , A Ú V KSČ , 02/4 , sv. 50, a. j . 87, b. 3. Sekretariá t Ú V KSČ , Zpráv a o výsledcích poho -
vorů k výměně stranickýc h legitimac í s vybraným i komunist y na úseku uměn í [Berich t 
über die Ergebnisse der Aussprache n zum Austausch der Parteiausweis e mi t ausgewählte n 
Kommuniste n auf dem Gebie t der Kunst ] (Fojtík/Švestka ) 6.7.1970. -  Ebenda Usnesen í 
87. schůze , k bod u 3 [Beschluss der 87. Sitzung , zum Punk t 3] 13.7.1970. 
A ÚSD , f. SČSS. Základn í kritéri a pr o přijímán í spisovatelů do novéh o ideově tvůrčíh o 
Svazu českých spisovatelů [Di e wesentliche n Kriterie n für die Aufnahm e der Schriftstelle r 
in den neue n geistig-schöpferische n Verband der tschechische n Schriftsteller ] 23.3.1971. 
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Di e „Tvorba " begleitet e diese „Säuberungsakt ion " mi t eine r siebenteilige n „Por -
trai tserie" , in de r sie un te r andere m Mila n Jungmann , Ja n Procházka , Pave l K o h o u t 
u n d Ludví k Vaculík angriff. D i e Text e diese r Serie wie die P h o t o m o n t a g e n , mi t 
dene n sie illustrier t waren , t ranspor t ie r te n auf simpelst e Weise n ich t n u r Ressen -
t iment s gegenübe r de n jeweiligen A u t o r e n u n d de n Intel lektuelle n im Allgemeinen , 
sonder n auc h gegenübe r de n westl iche n Lände r n u n d Israel . 9 6 

N a c h d e m da s Kul tu rmin i s t e r iu m im O k t o b e r 1970 mi t mehrmona t ige r Ver-
spätun g eine n ih m beigeordnete n Li tera tur ra t installier t hat te , erteilt e i h m da s Präsi -
d i u m des Z K de r KPTsc h im N o v e m b e r 1970 die G e n e h m i g u n g z u m Aufbau eine s 
neue n „Vorberei tungsausschusses" . 9 7 Diese r neu e „Vorberei tungsausschuss" , de r im 
Wesentl iche n die Inf ras t ruktu r de s „a l ten " Schriftstellerverbande s (Büros , einige 
Sekretariatsangestellte , Klubs ) ü b e r n a h m , konst i tu ier t e sich im D e z e m b e r u n d be -
stan d au s e ine m kleinen , par te i t reue n Kern . Mi t Jose f Kaina r konn t e zwar ein re -
n o m m i e r t e r D ich te r als neue r Ausschussvors i tzende r gewonne n werden , die ande -
re n Mitgliede r de s neue n G r e m i u m s ware n jedoc h ehe r zweit -  u n d drittklassig e 
Autoren . N o c h im selben M o n a t empfinge n die H a u p t a k t e u r e de r Abwicklun g 
demons t ra t i v die ne u gegründete n „Vorberei tungsausschüsse " de r Künstlerver -
bände . U n d bereit s im D e z e m b e r 1970 w u r d e n die Statute n de s „Vorberei tungs -
ausschusses " für de n neue n tschechische n Schriftstellerverban d v o m Innenminis te -

1 ••  •  98 
n u m bestätigt . 

Kubíček,  Miloš : Mila n Jungman n a redigován í „Listů " [Mila n Jungman n un d das Redi -
gieren der „Listy"] . In : Tvorba č. 15 (15.4.1970) 13. -  Sobotecký,  Josef: Presidentů v příte l 
[De r Freun d des Präsidenten] . In : Tvorba č. 19 (13.5.1970) 16 (gemein t ist Jan Procházka) . 
-  Ders.: August, august , august [De r dumm e August]. In : Tvorba č. 21 (27.5.1970) 16 
(gemein t ist Pavel Kohout ) -  Ders.: Boží člověk [De r göttlich e Mensch] . In : Tvorba č. 23 
(10.6.1970) 16 (gemein t ist Ludvík Vaculík). -  Ders.: Příbě h světoobčan a [Di e Geschicht e 
eines Weltbürgers] . In : Tvorba č. 25 (24.6.1970) 16 (gemein t ist Antoni n Liehm) . -Ders.: 
Opožděn ý reporté r [De r verspätet e Reporter] . In : Tvorba č. 26 (1.7.1970) 16 (gemein t ist 
Ladislav Mňačko) . -  Ders.: Kandidá t na president a [De r Präsidentschftskandidat] . In : 
Tvorba č. 28 (15.7.1970) 16 (gemein t ist Jiř í Hanzelka) . 
NA , A Ú V KSČ , 02/1 , sv. 143, a. j . 221, b. 2. P Ú V KSČ , Usnesen í 190. schůze , k bod u 2: 
Námět y pr o aktivizaci inteligenc e na obdob í od ukončen í výměny členských legitimac í do 
XIV. sjezdu KSČ [Beschlus s der 190. Sitzung , zum Punk t 2: Entwürf e für die Aktivierun g 
der Intelligen z im Zeitrau m nac h der Beendigun g der Umtauschaktio n der Parteiausweis e 
bis zum XI V Parteita g der KPTsch ] (Fojtík ) 6.11.1970, 24-25 . 
Zu r Gründun g der neue n Vorbereitungsausschüss e vgl. NA , A Ú V KSČ , 02/1 , sv. 148, a. j . 
228, b. 14, Bl. 10. PÚ V KSČ , Usnesen í 195. schůze , k bod u 14: Stav konsolidac e a další 
postu p v oblast i tvůrčíc h uměleckýc h svazů v ČSSR [Beschluss der 195. Sitzung , zum 
Punk t 14: De r Stan d der Konsolidierun g un d die weitere Vorgehensweise gegenüber den 
schöpferisch-künstlerische n Verbände n in der ČSSR ] 17.12.1970, 8-11. -  Celostátn í aktiv 
předníc h umělců-komunistů : Za socialisticko u budoucnos t naší kultur y a společnost i 
[Gesamtstaatliche s Aktiv führende r Künstler-Kommunisten : Fü r eine sozialistische Zu -
kunf t unsere r Kultu r un d Gesellschaft] . In : RP , 19.12.1970, 1. -  LA PNP , f. SČSS. 
Ministerstv o vnitra , Rozhodnut í [Beschluss] 21.12.1970. -  A ÚSD , f. SČSS. Zázna m ze 
schůz e plén a přípravnéh o výboru Svazu českých spisovatelů , 9.-10.3.197 1 na Dobříš i 
[Vermer k zur Plenumssitzun g des Vorbereitungsausschusse s des Verbande s tschechische r 
Schriftstelle r 9.-10.3.197 1 auf Schloss Dobříš ] 9.3.1971. -  NA , A Ú V KSČ , f. MK I kart . 
Č. 15. Zpráv a o průběh u přestavby českých uměleckýc h svazů [Berich t übe r den Verlauf des 
Umbau s der tschechische n Künstlerverbände ] 23.4.1971. 
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Da s tatsächlich e End e des SČS bleibt hingegen weitgehen d im Dunklen : Auf sei-
ne r vermutlic h letzte n Sitzun g Anfang Oktobe r 1970 zog das Verbandskomite e zwar 
den Schluss, „das s es in der gegenwärtigen Zei t keine Möglichkei t besitzt , die An-
gelegenheite n der Schriftstellergemeind e zu führe n un d zu verwalten", 99 zugleich 
beschloss es aber, in derselben Konstellatio n auszuharren. 100 Di e letzte n Sitzungs -
protokoll e des Präsidium s un d des Sekretariat s vom Novembe r un d Dezembe r 1970 
vermittel n das Bild einer erstaunliche n „Normalität" . Sie enthalte n weder einen 
Hinwei s darauf , dass die Führun g um Seifert dara n gedach t hätte , aufzugeben , noc h 
auf die laufende n Vorbereitunge n der Parteifunktionär e un d linientreue n Verbands -
mitgliede r zur Gründun g des neue n „Vorbereitungsausschusses". 101 Hingege n be-
schäftigte sich das Sekretaria t in seiner wohl letzte n Sitzun g am 2. Dezembe r 1970 
unte r andere m mit der quartalsübliche n Abrechnun g seiner Ausgaben. 102 

Ein weitere r Tagesordnungspunk t war der Tod Jan Drdas , der als Gründungs -
vorsitzende r des Schriftstellerverbande s (1949) in den 1950er Jahre n am Ausschluss 
missliebiger Autore n un d an der Verbannun g ihre r Werke beteiligt gewesen war. Di e 
Interventio n der Warschauer-Pakt-Staate n im August 1968 hatt e seinen Glaube n an 
die „Richtigkeit " der sowjetischen Politi k offenbar stark erschüttert , den n er verur-
teilt e den Einmarsc h der sowjetischen Truppe n auf das Schärfst e un d fordert e dere n 
Boykott. 103 So ist es wohl eine Ironi e der Geschichte , dass beide, Jan Drd a un d die 
Schriftstellerorganisation , ihre eigene Metamorphos e nich t überlebten . Mi t Drd a 
truge n dessen Kollegen im Dezembe r 1970 auf Schloss Dobří š den „alten " tsche -
choslowakische n un d den neuen , reformierte n tschechische n Schriftstellerverban d 
zu Grabe. 1 0 4 Di e Bevölkerun g bekam davon nicht s mit . Lediglich aus den kurze Zei t 
späte r vom ZK-Plenu m der KPTsc h verabschiedete n „Lehre n aus der krisenhafte n 
Entwicklun g in Parte i un d Gesellschaft " konnt e sie erfahren , in welchem Maß e 
die Schriftstelle r am Aufbau „antisozialistische r Plattformen " beteiligt gewesen wa-

A ÚSD , f. SČSS. Výbor SČS/P S členům [Das Komite e des SČS/Úbersetzersektio n an die 
Mitglieder ] 7.10.1970. 
LA PNP , f. SČSS. Výbor SČS, 16. schůze [16. Sitzung] 7.10.1970. 
LA PNP , f. SČSS. Předsednictv o výboru SČS, 22. schůze [22. Sitzung] 12.11.1970; Sekre-
tariát SČS, 31. schůze [31. Sitzung] 7.11.1970; Sekretariá t SČS, 32. schůze [32. Sitzung] 
1./2.12.1970 . 
LA PNP , f. SČSS. Sekretariá t SČS, 32. schůze [32. Sitzung] 1./2. 12.1970. 
Drda, Jan: Nezkřivte  jim ani vlas, nedejte jim ani kapku vody [Krümm t ihnen kein Haar , 
gebt ihnen keinen Tropfen Wasser]. In : RP, legální vydání, 27.8.1968. Zit . nach dem so 
genannte n Schwarzbuch : Macek,  Josef u.a. (Hgg.) : Sedm pražských dnů . 21.-27. srpen 
1968. Dokumentac e [Sieben Prager Tage. 21.-27. August 1968. Eine Dokumentation] . 
Prah a 1990, 293-294. -  Vgl. hierzu auch eine ähnlich e Reaktio n seiner früheren Verbands-
kollegin: Glazarová, Jarmila : Ani v nejčernějším , nejfantastičtější m snu ... [Nich t einma l 
im schwärzesten , im phantastischste n aller Träume...] . In : Ebenda 291-293. 
De r Tod Jan Drda s am 28.11.1970 war dem „Rud é právo" nur noch eine knapp e Noti z 
wert. RP, 30.11.1970, 2. -  Siehe außerde m die Nachruf e auf Jan Drd a und auf den 
Schriftstellerverban d in der Exilzeitschrif t Listy: Za Janem Drdou . In : Listy 1 (1971) 2, 26 f. 
-  Svaz českých spisovatelů zemřel vstoje [De r Verband tschechische r Schriftstelle r ist auf-
recht stehen d gestorben] . In : Listy 1 (1971) 2, 24. 
Poučen í z krizového vývoje ve straně a společnost i po XIII . sjezdu KSČ [Die Lehre n aus 
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De r abschließend e Liquidierungsvorgan g des SČS/SČSS , das heiß t die Aufgabe 
der Seifertsche n Führun g End e 1970 un d die Auflösung ode r die vermutlich e „Über -
gabe" der ökonomische n Ressource n an den Nachfolgerverband , kan n anhan d der 
vorliegende n Quelle n bezeichnenderweis e nich t präzisier t werden. 106 Es dauert e 
noc h bis 1972, bis schließlic h ein neue r offizieller Schriftstellerverban d gegründe t 
werden durfte , der aus dem im Dezembe r 1970 geschaffenen „Vorbereitungs -
ausschuss" hervorgin g un d als tschechische r Schriftstellerverband , unte r dem vor-
maligen Name n „Verban d tschechische r Schriftsteller " (Svaz českých spisovatelů) 
nu r noc h 115 Mitgliede r zählte. 107 Di e Anstrengungen , die die Machthabe r unter -
nehme n mussten , u m eine neu e Organisatio n aufzubauen , zeigten , dass Brůžek s 
Diktu m von eine r „sozialistische n Kulturpoliti k ohn e Künstlerverbände " nich t halt -
bar war. 

Fazit 

Im Unterschie d zur Auflösung des Syndikat s tschechoslowakische r Schriftstelle r 
1948, an der sich zahlreich e Schriftstelle r aktiv beteiligt hatten , fand die schrittweis e 
Auflösung des Schriftstellerverbande s 1970 nu r noc h eine sehr geringe Unter -
stützun g unte r den Schriftstellern . 

Di e Methode n des KPTsch-Regime s zur „Normalisierung " der Kultur , so lässt 
sich resümieren d feststellen , waren keine grundlegen d neuen : Zeitschriftenverbote , 
Schließun g von Organisationen , Publikationsverbot e sowie Repressio n durchzoge n 
die gesamte Entwicklun g seit 1948. Di e Unterschied e lagen vielmeh r im Temp o un d 
in der Intensität . Di e Funktionär e des Parteiregime s verzichtete n an der Schwelle 
zum „Realsozialismus " auf eine Anwendun g physische r Gewalt , in dem Umfang , 
wie es für die 1940er un d 1950er Jahr e charakteristisc h gewesen war. Da s Ausmaß 
berufliche r Diskriminierun g nah m hingegen zu. Etwa 350 bis 400 tschechisch e 
un d slowakische Schriftstelle r erhielte n ab 1970 Publikationsverbot e unterschied -
liche r Grade ; bis 1972 wurde n politisc h unerwünscht e Literatur - un d Geisteswissen -
schaftle r nac h un d nac h aus ihre n akademische n Positione n entfernt . Da s Regim e 
führt e den kulturelle n Kahlschla g nich t binne n kürzeste r Zei t durch , wozu es ver-
mutlic h gar nich t in der Lage gewesen wäre. De r Abwicklungsprozess des Schrift -
stellervei'bande s -  soweit er rekonstruier t werden kan n - vollzog sich in administra -
tiver Langatmigkei t un d mit scheinjuristische r Pedanterie. 108 

der krisenhafte n Entwicklun g in Parte i und Gesellschaf t nach dem 13. Parteita g der 
KPTsch] . In : Dokument y plenárníh o zasedán í ÚV KSČ 10.-11.12.1970 [Dokument e der 
Plenarsitzun g des ZK der KPTsch 10.-11.12.1970] . Prah a 1971, 63-101, hier 68, 76-78. 
Fü r das Nicht-Vorhandensei n entsprechende r Akten gibt es mehrer e Erklärungsmöglich -
keiten : Sie sind entwede r „verschollen" , nich t zugänglich oder nich t existent . 
Ustavujíc í sjezd Svazu českých spisovatelů, 31. května-1 . června 1972 [Der Gründungs -
kongress des Verbandes tschechische r Schriftsteller , 31.Mai-l . Jun i 1972]. Prah a 1972. -
A ÚSD , f. SČSS. Přehle d o práci , číslech a plánec h Svazu českých spisovatelů [Überblic k 
über Arbeit, Zahle n und Pläne des Verbandes tschechische r Schriftsteller ] (D . Šajner) , o. D. 
(vermutl . 1972). 
Bereits in seinem 1963 veröffentlichte n Theaterstüc k „Da s Gartenfest " karikiert e Václav 
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Langfristig bewirkte die „Normalisierungspolitik " in der Kultu r weniger eine 
„Spaltun g des Literaturbetriebs " (Ivo Bock) als vielmeh r eine weitere Verschiebun g 
der seit 1948 entstandene n literarische n Räum e in der Tschechoslowakei : Währen d 
sich der offizielle Rau m erheblic h verkleinerte , wuch s der halboffizielle erst durc h 
einige Selbstkritiken , Loyalitätsbekundunge n sowie durc h politisc h intendiert e 
Lockerunge n seitens des Regime s um die Mitt e un d gegen End e der 1970er Jahr e 
wieder. Indesse n vergrößerte n sich um 1970 die Räum e des „Underground " un d des 
Exils. Nac h dem Untergan g des SČSS/SČ S entstan d als neue r Rau m der des Samiz -
dat , der vor allem zahlreich e verboten e Autore n des kulturelle n Establishment s der 
1960er Jahr e beherbergte. 109 

Havel die Arbeitsweise einer fiktiven Liquidierungsbehörde . Havel,  Václav: Zahradn í slav-
nost [Das Gartenfest] . In : Divadlo 14 (1963) 7, 1-16. 
Bock,  Ivo: Die Spaltun g und ihre Folgen : einige Tendenze n der tschechische n Literatu r 
1969-1989. Berlin 1993, 12. -  Zu den Akteuren der einzelne n „Räume " der tschechische n 
Literatu r nach 1968 Bláhová: Až příliš prozaick á skutečnos t (vgl. Anm. 4). -  Brabec, Jiří 
u.a. (Hgg.) : Slovník zakázanýc h autor ů 1948-1980 [Lexikon der verbotene n Autoren 
1948-1980]. Prah a 1991. -Kasack,  Wolfgang (Hg.) : Zur tschechische n Literatu r 1945-1985. 
Berlin 1990. -  Kliems, Alfrun: Im Stummland . Zum Exilwerk von Libuše Moníková , Jiří 
Gruš a und Ota Filip . Frankfur t am Main 2002. 



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

Veranstalter dieser Tagung, die am 7. und 8. Oktober 2005 an der Universität Zürich 
stattfand, war das „Forum Ostmittel- und Südosteuropa" (FOSE), eine Initiative 
von Nachwuchsforschern an Schweizer Hochschulen, zusammen mit dem Deut-
schen Historischen Institut (DHI) Warschau und den Universitäten Zürich und 
Passau. Jüngere Historiker und Vertreter verwandter Disziplinen präsentierten hier 
Forschungsergebnisse, die in Zusammenhang mit dem Sport, seiner Geschichte und 
gesellschaftlichen Rolle stehen. 

Das Panel „Sport und Propaganda" eröffnete der Volkskundler Petar Petrov 
(München) mit seinem Vortrag über die politische Indienstnahme traditioneller 
Ringkämpfe in Bulgarien. Diese schon im Osmanischen Reich ausgeübte spezielle 
Art des Ringens wurde sowohl in der Zeit des Sozialismus als auch nach dessen Ende 
zu Propagandazwecken genutzt, z.B. um im Wahlkampf ein großes Publikum anzu-
ziehen. Andreas Nievergelt (Zürich) widmete sich anschließend der russischen bzw. 
sowjetischen Schachographie, die historische Kämpfe wie die gegen die napoleoni-
schen Truppen oder den Bürgerkrieg der Jahre nach 1917 in Form von Schachpartien 
darstellte, um sie so anschaulich und in der ideologisch gewünschten Sichtweise 
erfassbar zu machen. 

Gleich beim ersten Vortrag der Sektion „Sport und internationale Beziehungen" 
wurde deutlich, dass es in der Sportgeschichte noch immer „weiße Flecken" gibt, 
gerade wenn es um die politischen Zusammenhänge geht. Christian Koller (Zürich), 
Mitautor einer „Kultur- und Sozialgeschichte des modernen Fußballs",1 hielt einen 
weit gespannten, auf Auswertung gedruckter Darstellungen beruhenden Vortrag 
über „Fußball und internationale Beziehungen 1918 bis 1950: Großbritannien, 
Deutschland und die Sowjetunion im Vergleich". Nach einer Darlegung des Neben-
einanders von „bürgerlichem" und Arbeitersport auf dem europäischen Kontinent 
und dem Verhältnis von Politik und internationalem Sportverkehr in Großbritan-
nien und Deutschland wandte er sich der sowjetischen Sportpolitik zu, die immer 
auch kongruent zur Außenpolitik verlaufen sei. In der anschließenden Diskussion 
ging es unter anderem um die von Koller erwähnten vielfältigen sportlichen Kon-
takte während des Hitler-Stalin-Paktes. André Gounot (Straßburg) bezweifelte, dass 
es diese Begegnungen überhaupt gegeben habe. Zwar seien diese Begegnungen in 
den Publikationen von James Riordan, einem der wenigen westlichen Forscher, die 
sich mit dem sowjetischen Sport befassten, erwähnt worden, es existierten für sie je-
doch keinerlei Belege. Dass in anderen Bereichen der deutsch-sowjetischen Bezie-
hungen ein nicht unwichtiger Sachverhalt so wenig erforscht ist, ist kaum vorstellbar.2 

Brädle, Fabian/Koller, Christian: Goal! Kultur- und Sözialgeschichte des modernen Fuß-
balls. Zürich 2002. 
Zum Forschungstand und neuen Erkenntnisse zum Fußball in der ehemaligen Sowjetunion 

Bohemia 46 (1) 2005 184-215 



Miszellen 185 

Barbar a Keys (Sacramento ) vertra t in ihre m Vortrag „Th e Soviet Union , Globa l 
Cultur e and th e 1956 Melbourn e Olympi c Games " die These , dass die Bericht -
erstattun g über große Sportereigniss e ein wichtiges Mitte l gewesen sei, Infor -
matione n über Mensche n aus dem jeweils andere n Machtbloc k zu erhalten . Inde m 
sie das traditionell e Freund-Feind-Schem a durchbrach , hätt e diese sogar eine n 
Beitra g zum End e des kommunistische n Systems geleistet. Ut a Andre a Baibier 
(Hamburg ) befasste sich unte r dem Tite l „Von der DD R lernen , heiß t siegen lernen ! 
Zu r diskursiven un d strukturelle n Übernahm e des DDR-Sportsystem s durc h die 
Bundesrepubli k im Vorfeld der Münchne r Spiele 1972" mit Sportförderun g un d 
-erziehun g in der Bundesrepubli k unte r den Vorzeiche n der deutsche n Teilung . 
Angesicht s der Überlegenhei t der DDR-Sportler , zu der das System der dortige n 
Kinder - un d Jugendsportschule n (KJS) einen wichtigen Beitra g leistete , habe ma n im 
Vorfeld der Olympische n Spiele von 1972 Element e dieser Institutione n auch im 
Westen übernommen . Die s sei bemerkenswert , da zunächs t erheblich e Bedenke n 
wegen eine r mögliche n Ideologisierun g un d Instrumentalisierun g des Sport s zu 
Propagandazwecke n bestande n hätten , wie sie aus der NS-Zei t bekann t waren un d 
wie ma n sie auch in der D D R ausmachte . 

Eishocke y als Or t sportliche r Auseinandersetzun g währen d des Kalte n Krieges, 
der gelegentlich fast zu eine r Art Ersatzkriegsschauplat z wurde , war das Them a des 
finnische n Historiker s Markk u Jokisipilä (Turku) . Di e Sowjetunion , in der sich 
Eishocke y erst nac h dem Zweite n Weltkrieg etablierte , wurde hier zu eine r domi -
nierende n Macht , ihr wichtigster Konkurren t war dabe i Kanada . Waren für die 
UdSS R die Erfolge ihre r meist aus Armeeklub s stammende n Spieler in der „schnell -
sten un d härtesten " Mannschaftsportar t (übrigen s der einzige Teamsport , in dem die 
UdSS R zur absolute n Weltspitze zählte ) von beträchtliche m Prestigewert , so galt das 
in gewisser Weise auch für Kanada . In den 1960er un d 1970er Jahren , der Zei t der 
Sprachenkonflikte , hatt e die kanadisch e Nationalmannschaf t eine integrierend e un d 
die national e Identitä t unterstützend e Funktion . 

Ein Eishockeymatc h war auch Ausgangspunk t für die Ausführunge n von Jör g 
Ganzenmülle r (Jena ) über eine n „Bruderzwis t im Kalte n Krieg. Tschechoslowa -
kisch-sowjetisch e Länderspiel e im Vorfeld des Prage r Frühlings" . Nachde m die 
ČSSR die UdSS R am 28. Mär z 1969 in einem Gruppenspie l der Eishockey-W M in 
Schwede n besiegt hatte , gingen in verschiedene n Städte n der Tschechoslowake i die 
Siegesfeiern in gewalttätige Protest e gegen den sieben Monat e zuvor erfolgten 
sowjetischen Einmarsc h über . In Pra g wurde dabe i ein Büro der Fluglini e Aeroflot 
zerstört . Da s Regim e reagiert e auf die „Hockey-Krise " mit Massenverhaftungen . In 
verschiedene n Darstellungen , etwa dene n Alexander Dubčeks , der bald nac h dieser 
Krise als Erste r Sekretä r des Zentralkomitee s der KPTsc h abgesetzt wurde , wurde n 
die Ausschreitunge n als Werk von Provokateure n bezeichnet , die die endgültig e 
Liquidierun g des „Prage r Frühlings " einleite n sollten . Ganzenmülle r stellte diese 
These in Frag e un d setzte die Ausschreitunge n vom Mär z 1969 in Verbindun g mi t 

(und zu diesem Sport in Ostmittel -  und Südosteuropa) : Dahlmann,  Dittmar/Hilbrenner, 
Anke/ Lenz , Britta (Hgg.) : Überal l ist der Ball rund . Geschicht e und Gegenwar t des Fuß -
balls in Ost- und Südosteuropa . Essen 2006. 
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Auseinandersetzunge n währen d des Spiels gegen die Sowjetunio n bei der Eis-
hockeyweltmeisterschaf t von 1967 in Wien un d einem Fußball-Europacupspie l von 
Sparta k Trnava gegen Torped o Moska u im Novembe r desselben Jahres . E r bezeich -
net e diese Ereignisse als Ausdruc k einer breite n Unzufriedenhei t mi t dem kommu -
nistische n System un d der Führungsroll e des „große n Bruders " UdSSR , was ma n 
dor t auch so wahrgenomme n habe . Di e „Eishockey-Demonstrationen " im Mär z 
1969, die ja auch in andere n Städte n stattfanden , könnte n nich t alle von den 
„Sicherheitsorganen " gesteuer t worde n sein. Es folgte eine lebhaft e Diskussion , in 
der u. a. gefragt wurde , ob die Begleiterscheinunge n der erwähnte n Begegnunge n des 
Jahre s 1967 nich t eher als Ausdruc k des weit verbreitete n tschechische n Auto -
stereotyp s des „mal ý národ " (der „kleine n Nation" ) zu sehen seien, die sich -  in die-
sem Fal l im Spor t -  gegen übermächtig e Nachbar n behaupte , zuma l sich das Bild der 
Tscheche n von Russlan d bzw. der Sowjetunio n erst durc h die Invasio n des August 
1968 massiv verschlechter t habe . 

Di e Sektio n „Körperkonzept e un d Sport " eröffnet e Filip Bláha (Prag ) mi t einem 
interessante n Beitra g unte r dem Gender-Aspek t zu r Sokol-Turnbewegung : 
„Körperbeziehung , Spor t un d die Formierun g der Frauenidentitä t in den böhmi -
schen Länder n bis zum Zweite n Weltkrieg". Malt e Rol f (Berlin ) analysiert e 
Sportparade n in der Sowjetunio n der 1930er Jahre . Dies e seien Ausdruc k un d 
Instrumen t des umfassende n stalinistische n Machtanspruch s gewesen. Eva Maure r 
(Münster ) beschäftigt e sich mi t dem sowjetischen Alpinismu s zwischen 1925 un d 
1955, bei dessen Ausübun g sich das Verhältni s von erlaubte m Individualismu s un d 
verordnete r Kollektivitä t der jeweils herrschende n Parteilini e anpasse n sollte. 

Im Pane l zu „Ethnizitä t un d Sport " schildert e Bogdan Pop a (Bukarest ) mit „Ou r 
Team ? Ethni c Prejudice s an d Footbal l in Interwa r Romania " die Schwierigkeite n bei 
der Etablierun g eine r multiethnische n Nationalmannschaf t (nac h dem Vorbild der 
Mannschaf t der damalige n Tschechoslowakei ) in Rumänien : Di e stärkste n Spieler 
kame n aus den nac h dem Erste n Weltkrieg gewonnene n Gebiete n Siebenbürge n un d 
Bana t un d waren ungarische r Nationalität . Nationalistisch e Kreise forderte n nu n 
zeitweise eine Quot e für ethnisch e Rumäne n im Nationalteam , was wiederu m dem 
sportliche n Erfolg nich t zuträglic h war. Viadan Jovanovi č (Belgrad ) sprach über 
Spor t als Mitte l jugoslawischer Politi k in Mazedonie n in den Jahre n 1918-1941, in 
dene n versuch t wurde , Spor t im Sinn e von Identifikatio n mit dem neu entstandene n 
Staa t un d paramilitärische r Ertüchtigun g für diesen zu instrumentalisieren . Ein e füh-
rend e Rolle spielte dabe i die nac h tschechische m Vorbild gegründet e Sokol-Bewe -
gung. Diese Bemühunge n hätte n allerding s nu r äußers t beschränkte n Erfolg gehabt . 
Zu m Abschluss referiert e der Theolog e Andrea s Prokop f (Würzburg ) zum Them a 
„Hooligan s in Polen : Frem d im eigenen Land" . Ausgehend von eigenen Beobach -
tunge n schildert e er die ander s als etwa in Deutschlan d ode r Englan d außerhal b des 
gesellschaftliche n mainstrea m stehend e Fanszene , die sich, abgesehen von eine r er-
höhte n Gewaltbereitschaft , nich t selten antisemitische r ode r dem NS-Jargo n ent -
stammende r Parole n bedient . In der Diskussio n wurde darau f hingewiesen , dass die 
Stigmatisierun g des Gegner s als „Juden " auch im Umfel d der Stadie n andere r euro -
päische r Lände r keine Seltenhei t sei. Zude m wurde eine sorgfältige begriffliche 
Unterscheidun g zwischen „Fans " un d „Hooligans " angemahnt . 
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In der Schlussdiskussion, geleitet von den Organisatoren Arié Malz (Zürich), 
Stefan Wiederkehr (Warschau) und Stefan Rohdewald (Passau), herrschte weitge-
hend Einigkeit darüber, dass das Verhältnis und die Wechselwirkung zwischen dem 
Sport und dem gesamten Spektrum von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft trotz 
der gerade in den letzten Jahren verstärkt unternommenen Bemühungen noch 
immer eine Menge Material und Desiderate für Forschungen bietet. Dies gelte 
sowohl für den Breiten- als auch für den Spitzensport. Die Elemente der „(Wehr-) 
Ertüchtigung" und Mobilisierung der Massen bei Ersterem, die in den Turner-
bewegungen oder auch im Sport der frühen Sowjetunion dominierten, die propa-
gandistische Verwertung „eigener" Erfolge bei Olympischen Spielen etc. im zweiten 
Fall sind dabei nur einige von vielen Themenfeldern. Zugleich wurden auch die 
Schwierigkeiten der Sportforschung angesprochen: Nikolaus Katzer (Hamburg) 
wies darauf hin, dass hier stärker als in anderen Bereichen über die mitunter dürfti-
gen archivalischen Quellen hinaus auch die zeitgenössische Publizistik einschließ-
lich der Presse und „grauer Literatur" berücksichtigt werden müsse. Die Hinweise 
auf mögliche produktive Ansätze waren zahlreich, so wurden von verschiedenen 
Teilnehmern etwa die Beschäftigung mit Ästhetik und Ikonographie des Sports 
genannt. Eine Publikation der Beiträge, die den Forschungsstand zweifellos berei-
chern wird, ist in der Reihe der Veröffentlichungen des D H I Warschau angekündigt. 

Mainz Stefan Zwicker 

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

IM 18. BIS 20. J A H R H U N D E R T 

Am 24. und 25. November 2005 veranstaltete die Forschungsgruppe „ Adel in den 
böhmischen Ländern" in Prag ihre dritte Tagung über den mitteleuropäischen Adel, 
die dieses Mal dem Schwerpunkt Politik galt. Eingeteilt war die von Luboš Velek 
organisierte Konferenz in vier thematische bzw. nach Epochen gegliederte Sek-
tionen: Im ersten Block ging es um Adel und Politik in der späten Ständezeit (1740-
1848), im zweiten um den „Hof" als Zentrum der politischen Macht im 19. Jahr-
hundert, im Mittelpunkt der dritten Sektion stand das politische Denken des Adels 
im 18. und 19. Jahrhundert, das abschließende Panel befasste sich mit Adel und 
Politik im neoabsolutistischen und konstitutionellen Zeitalter. Aufgrund ihres sehr 
weiten geographischen Horizonts - in die Betrachtung waren neben verschiedenen 
Ländern der Habsburgermonarchie (von Tirol bis Galizien, von Ungarn bis Böh-
men) auch das preußische Schlesien und Südwest-Deutschland einbezogen - bot die 
Konferenz die Möglichkeit, das Thema Adel und Politik räum- und epochenüber-
greifend zu diskutieren. 

Unter dem Titel „Adel und Politik in der späten Ständezeit" wurde u.a. nach der 
Selbstinszenierung und Interessenpolitik der adligen Grundbesitzer in den schlesi-
schen Provinziallandtagen der Jahre 1825-1845 gefragt, nach den Unterschieden und 
Ähnlichkeiten zwischen dem schlesischen und dem neuen böhmischen Adel sowie 
nach der Haltung der adligen Kammermitglieder im „Dritten Deutschland" zum 
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Liberalismu s vor 1848. Dabe i tra t zu Tage, dass es dem schlesische n Adel im Rahme n 
der restaurative n Wend e gelang, die Landtag e zu dominiere n un d die bürgerliche n 
Gutsbesitzer , die nu r wenige Landtagssitz e hatten , politisc h zu marginalisieren . 
Darübe r hinau s war der schlesische Adel imstande , vor allem die großbürgerliche n 
Element e gesellschaftlich zu integriere n bzw. teilweise zu assimilieren . I n keine r 
andere n preußische n Provin z war die konservative Adelsoppositio n in der Ab-
lösungsfrage seit 1807 so massiv aufgetrete n wie in Schlesien (Rolan d Gehrke) . Ins -
gesamt gestaltet e sich die politisch e Landschaf t in Schlesien konservative r als in der 
Provin z Preußen , jedoch liberaler als in Brandenburg-Vorpommern . 

Als ein sehr interessante s un d in sich widersprüchliche s Beispiel politische n Ver-
halten s des Adels wurd e der Süde n Deutschland s vorgestellt, wo der Adel nich t 
zwangsläufig konservative r Weltanschauun g war. Di e Brüche , die die napoleonisch e 
Herrschaf t un d die Beschlüsse des Wiener Kongresse s im politisc h zerstückelte n 
Deutschlan d zur Folge hatten , bestimmte n nämlic h die politische n Einstellunge n 
wie auch das Handel n der Adeligen weitgehend : Di e Oppositio n der Standesherre n 
bzw. der ritterliche n Gutsbesitze r gegen die Fürste n un d König e der Großherzog -
tüme r Baden un d Hesse n sowie der Königreich e Württember g un d Sachsen führt e 
beispielsweise zur Ausbildun g verschiedene r Typen eher liberal denkende r adeliger 
Kammermitgliede r des Vormärz . Dabe i reicht e das Spektru m vom ultrakonservati -
ven Rittergutsbesitze r bis zum liberalen un d demokratische n Standesherre n ode r 
Mitglie d des niedere n Adels, das oft in bildungsbürgerliche n Kreisen verkehrt e 
(Josef Matzerath) . In der folgenden Diskussio n wurde aber angemerkt , dass politi -
sche Richtunge n dieser Art in Österreic h in der Zei t des Vormär z nich t akzeptier t 
wurden . 

De r anschließend e Kommenta r von Lotha r Höbel t verwies auf die Beziehun g 
zwischen den neue n Regierunge n der deutsche n Mittelstaaten , dene n es noc h an 
Legitimitä t fehlte , un d den großen dynastische n Staate n wie beispielsweise Öster -
reich . William D . Godse y ging dan n der Frag e nach , welche Faktore n für den Begriff 
„Adel " in Österreich , wo dieser staatsrechtlic h anerkann t war, bestimmen d waren , 
wobei er sich auf die Zei t vor 1848 konzentrierte , als das landtäflich e Rech t in Kraft 
war. I m Niederösterreic h des frühe n 19. Jahrhunderts , führt e Godse y aus, lasse sich 
eine besonder s interessant e Entwicklun g der regionale n Adelspolitik beobachten , 
die später e Phänomen e wie die Adelsautonomi e aber auch Nationalismu s un d Anti -
semitismu s in manche r Hinsich t vorweggenomme n habe . 

Versuche n von Seiten des Adels, eine autonom e Politi k durchzusetzen , wurde 
auch am Beispiel Galizien s -  eines neue n Lande s an der Peripheri e des Habsbur -
gerreiche s -  nachgegangen . Gerad e in der kritische n Zei t des ausgehende n 1 S.Jahr -
hunderts , die von der Französische n Revolutio n un d der Teilun g Polen s bestimm t 
war, meldet e der Adel seine Ansprüch e auf soziale Exklusivität un d Abgrenzun g vor 
allem gegenüber dem niedere n Adel an . E r reklamiert e für sich das Recht , die polni -
sche Natio n zu vertrete n un d aktiven Einfluss auf die Politi k nehme n zu können . All 
diese Bestrebunge n mündete n in dem ehrgeizigen politische n Program m der adelig 
geprägten galizischen Stände , die sich gegenüber der Wiener Regierun g unte r Leo -
pold IL abgrenze n wollten (Milo š Řezník) . 



Miszellen 189 

In Ungarn , das in diesem Zusammenhan g einen Sonderfal l darstellt , wurde n die 
Voraussetzunge n für die führend e politisch e Roll e des Adels, die bis ins frühe 
20.Jahrhunder t anhielt , bereit s Anfang des 18.Jahrhundert s geschaffen: De r Adel 
nutzt e den Rückzu g der Türke n aus Süd-West-Ungar n un d tru g durc h seine Ver-
tretun g - den von ihm abhängige n regiona l wirkende n Landade l -  zur Effektivität 
des nationale n Parlament s in Ungar n un d schließlic h zur Herausbildun g eines ge-
schlossene n politische n Raum s innerhal b der Habsburgermonarchi e bei (Jozse f 
Glósz , István Szijarto) . 

Auf der Konferen z wurde vereinzel t auch der neu e Adel, also die Adeligen, 
die erst im 19. Jahrhunder t einen Adelstite l erwarben , thematisiert . So formuliert e 
Rudol f Kučer a aus sozialgeschichtliche r Perspektiv e vorläufige These n un d Frage n 
wie z.B. , ob die neue n Adeligen den Typus des „Musterbürgers " verkörperten , 
ode r wie sie sich zwischen den Pole n sozialer Geschlossenhei t un d Offenhei t be-
wegten. 

De r „Hof " als Zentru m der politische n Mach t im 18. un d 19. Jahrhunder t bildete 
den Gegenstan d der zweiten Sektion , die thematisc h enger angelegt war. An den 
Beitra g von Kari n Schneide r zur Hofgesellschaf t des Vormär z knüpft e das Refera t 
von Martin a Winkelhofe r über die politisch e Bedeutun g des Wiener Hofe s währen d 
der 68-jährige n Regierungszei t Kaiser Fran z Josefs an . Winkelhofe r relativiert e den 
Einfluss des Hofes , wertet e jedoch die Auswahl der oberste n Hofbeamte n als Indi z 
für die politisch e Umsich t des Kaisers. Bis zur Gründun g der Mittelparte i im Jahr e 
1881 wurde n nämlic h keine böhmische n feudalkonservativen , sonder n ausschließ -
lich verfassungstreue Adelige (ab 1881 nu r Mitgliede r der Mittelpartei ) an den Ho f 
berufen . Dabe i stellten solche Positione n am Ho f aber eher das Prestige un d die 
Versorgung zweitgeborene r Söhn e als wirkliche politisch e Mach t sicher . 

Di e Auseinandersetzun g mit dem politische n Denke n des Adels im 18. un d 
19. Jahrhunder t war das Them a der dritte n Tagungssektion . Dabe i ging es um die 
Analyse der Idee n des Konservatismu s sowie um die Frage , wie sich dieser zu r 
sozioökonomische n Stellun g der Adeligen un d zur übrigen ideologische n Land -
schaft des 19. Jahrhundert s verhielt . Als These wurde formuliert , dass nich t alle 
Adeligen Anhänge r des Konservatismu s waren . De r Industriell e Geor g von Buquo y 
beispielsweise, bekann t zude m als Forsche r un d politische r Schriftstelle r des 
Vormärz , war Mitglied der progressiv-liberale n Böhmische n Partei . Er steh t stell-
vertreten d für die Auseinandersetzun g vieler Adeliger mit modernen , eher dem 
Bürgertu m zuzuordnende n politische n Theorie n (Margaret e Buquoy) . Di e Stellun g 
der Aristokrati e in der sich wandelnde n Gesellschaf t des 19. Jahrhundert s bildete 
übrigen s auch den Gegenstan d der Korresponden z zwischen den Hochadelige n Leo 
Thun , Josep h Eotvö s un d dem führende n französische n adligen Politologe n un d 
Soziologen Alexis de Tocqueville , über die Doubravk a Olsaková referierte . 

Doc h blieb der größt e Teil des altösterreichischen , vor allem aber des böhmische n 
Adels konservative m Gedankengu t treu . Jiř í Georgie v äußert e sogar die These , dass 
der Konservatismu s in Böhme n viel ausgeprägte r gewesen sei als in andere n Län -
dern , da hier der Hochade l eine in sich geschlossene Grupp e mit ausgedehntem , 
kompakte m Grundbesit z gewesen sei. Zugleic h wies Georgie v aber auf die Symbiose 
zwischen politische r Romantik , pragmatische r Interessenvertretun g un d Wirt-
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Schaftsliberalismu s hin . De r Begriff „Konservatismus " sei nich t gleichbedeuten d mit 
dem Bestreben , alles zu erhalten , schließlic h zeigten die böhmische n Konservative n 
1848 durchau s die Bereitschaft , Zugeständniss e zu machen . Dabe i seien sie aber 
meh r von Traditio n un d Erfahrun g als von eine r festen theoretische n Grundlag e 
geleitet worden . 

Auch in der Sektio n „politische s Denken " wurde in Lände r vergleichende r Per -
spektive diskutiert . Da s lag insofern besonder s nahe , als die Werke der führende n 
preußische n Theoretike r des Konservatismu s bis in die 1860er Jahr e über die 
Grenze n des Lande s hinauswirkte n un d so auch die Entwicklun g der konservative n 
Ideologi e in der Habsburgermonarchi e prägten . Vojtěch Belling zeigte aber, dass 
dieser Einfluss wegen der herrschende n Konfessionsunterschied e un d politische n 
Konstellatione n in den beiden größte n Staate n des deutschsprachige n Raum s nich t 
lange vorhalte n konnte . 

In Böhme n verfügte das adlig bestimmt e konservative Lager durchau s über viel-
fältige politisch e Ideen . Diese hatte n jedoch infolge der Demokratisierung , die 1906 
auch die Einführun g des allgemeine n Wahlrecht s brachte , keine Chance n auf Durch -
setzung . So kam es, wie Mila n Hlavačk a darlegte , dazu , dass der böhmisch e Hoch -
adel nich t als politische , sonder n allein als wirtschaftlich e Elit e hervortrat . 

Dies e These n über die sukzessive politisch e Entmachtun g des böhmische n Adels 
seit dem End e der 1890er Jahr e riefen eine lebendige Diskussio n darübe r hervor , 
welche politische n Chance n der Adel in Österreic h insgesamt hatte . Dabe i wurde 
auf die divergierende n Entwicklunge n in Österreic h un d den böhmische n Länder n 
verwiesen: Währen d die Christlich-Soziale n in Wien un d in den Alpenländer n eine n 
dynamische n Aufstieg erlebten , un d das konservative Lager, das nu n weniger stark 
vom Adel bestimm t war, gestärkt wurde , waren die Christlich-Soziale n in Böh -
men zersplitter t un d die Konservative n ohn e geeignete Verbündete . So blieb dem 
böhmische n Adel mi t den Landtage n eine ander e Eben e vorbehalten , Politi k zu 
treiben . 

Di e vierte un d letzt e Tagungssektio n galt dem Them a „Ade l un d Politi k im neo -
absolutistische n un d konstitutionelle n Zeitalter" . Hie r ergänzte n sich die Beiträge 
von Höbelt , der einen weitgespannte n Vergleich der politische n Positio n un d Ver-
tretun g der Großgrundbesitze r in den einzelne n Länder n Cisleithanien s unternahm , 
un d Velek, der einen detailreiche n Vortra g über die politische n Parteie n des 
Großgrundbesitze s in den böhmische n Länder n hielt , ideal. Höbel t gelangte zu der 
These , dass -  jenseits der variierende n Forme n politische r Vertretun g des Groß -
grundbesitze s un d dere n unterschiedliche r ökonomische r Positio n -  in der Zei t zwi-
schen 1861 un d 1918 ähnlich e Muste r herrschten : So hab e der altösterreichisch e Adel 
zwar überwiegen d konservati v gedacht , das habe sich aber nich t in Parteizugehörig -
keit ausgedrückt . Solange der Adel seine Interesse n gesichert sah, hätte n sich die 
Adeligen für verschieden e (ideologisc h einande r allerding s nah e stehende ) politisch e 
Gruppierunge n entschieden , un d sich in diesen sogar als Politike r profiliert . Viele 
Vertrete r des böhmische n Hochadel s verstande n das Engagemen t im böhmische n 
Landta g als Prestige-Angelegenheit , als eine Art ständisch e Fortsetzun g des Ge -
schlechts , führt e Velek aus. Di e modern e parlamentarisch e Arbeit hätte n sie indes -
sen als zu aufwändi g empfunden . D a Entscheidunge n oft bereit s im Vorfeld -  z. B. 
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in den Wahlkommissionen - vorweggenommen worden seien, seien die Diskussio-
nen im böhmischen Landtag nur begrenzt aussagefähig. 

In der Schlussdiskussion wurden die Ergebnisse der Tagung noch einmal zu-
sammengefasst: Als wichtigste These lässt sich der Befund festhalten, dass man nicht 
pauschal von einem politischen Niedergang des Adels während der letzten Jahr-
zehnte der Habsburgermonarchie sprechen kann. Peter Urbanitsch wies in diesem 
Zusammenhang auf die verschiedenen Ebenen der Politik hin, die es notwendig 
machen, zwischen „großer", regionaler und lokaler Politik zu unterscheiden. 

Kontrovers diskutiert wurden die entscheidenden Faktoren für die Konstitution 
und den Bestand des Adels: Während Matzerath ausgehend vom Beispiel Sachsen 
und Südwest-Deutschland im frühen 19. Jahrhundert von einer primär über Kul-
tur konstruierten Formation sprach, machte Godsey sich für eine Sichtweise stark, 
die sich auf institutionelle und ökonomische Bedingungen konzentriert. Er cha-
rakterisierte den Adel - vor allem aber den Hochadel im Habsburgerreich bis 1918 
- als distinktive soziopolitische Kategorie und plädierte dafür, politisches Handeln 
stets im Kontext der sozialen, ökonomischen und politischen Gegebenheiten zu 
sehen. 

Immer 'wieder betont wurde, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit bei 
der Erforschung des Adels in der Habsburgermonarchie ist. Nach wie vor gibt es 
große Forschungslücken, die sich auch im Programm der Tagung niederschlugen: So 
fehlte es etwa an Beiträgen über Themen wie Adelige als Inhaber von Ämtern in der 
Zentral-, Regional- und Lokalverwaltung. Bezeichnend waren auch die regionalen 
Disparitäten: Mehrere Kronländer Cisleithaniens waren nicht vertreten, auch gab es 
kein Referat über die ungarischen Verhältnisse im 19. Jahrhundert, und schließlich 
blieben verschiedene Landtage völlig unbeachtet. Es steht aber außer Zweifel, dass 
die Prager Konferenz wichtige Impulse für die künftige Adelsforschung gegeben hat 
- nicht zuletzt dadurch, dass hier anhand des Themas „Adel und Politik" innova-
tive Zugänge zu relativ gut erforschten Themenbereichen und Ergebnisse von For-
schungen zu bisher wenig beachteten Fragen zusammengeführt wurden. 

Athen/Prag Konstantinos Raptis 

K I R C H E U N D R E L I G I O N I M N A T I O N A L S O Z I A L I S M U S . 
D I E B Ö H M I S C H E N L Ä N D E R 1 9 3 8 / 3 9 - 1 9 4 5 

In Kooperation mit der Ackermann-Gemeinde und der Abteilung für Geschichte 
Osteuropas und Südosteuropas der Ludwig-Maximilians-Universität München ver-
anstaltete das Collegium Carolinum am 3. Dezember 2005 an der Münchner Uni-
versität eine Arbeitstagung mit dem Titel „Kirche und Religion im National-
sozialismus. Die böhmischen Länder 1938/39-1945." Ziel der Veranstaltung war es, 
eine Bestandsaufnahme zur Religions- und Kirchengeschichte des entsprechenden 
Zeitraumes vorzunehmen und das Verhältnis Religion-Nation-Diktatur anhand von 
Referaten und Diskussionen zu vertiefen. Die Tagung stand zudem im Zusam-
menhang mit einem religionsgeschichtlichen Projekt des Collegium Carolinum und 
diente somit zugleich zur Vorbereitung des im Rahmen dieses Projektes geplanten 
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Handbuch s der Kirchen - un d Religionsgeschicht e der böhmische n Lände r im 
20. Jahrhundert . Marti n Schulz e Wessel un d Marti n Zucker t (beide München ) wie-
sen in ihre r Einführun g in das Tagungsthem a auf die wachsend e „Konjunktur " von 
Kirchen - un d Religionsgeschicht e in den letzte n 15 Jahre n hin , unterstriche n zu 
Rech t das Desidera t religiöse Alltagsgeschichte un d betonte n den ökumenische n 
Ansatz , ohn e zu übersehen , dass sich die meiste n Referat e des Tages mi t der katho -
lischen Kiixhe beschäftigten . 

De n ersten Beitra g zum ersten Themenbloc k „Religion-Nation-Diktatur " leistete 
Jarosla v Šebek (Prag ) mit einem prägnante n Überblic k über die Entwicklun g des 
tschechische n un d deutsche n Katholizismu s vom End e des 19. Jahrhundert s bis 
zum Zweite n Weltkrieg. Dabe i wurde deutlich , dass die Spaltun g der Katholike n der 
Erste n Republi k in zwei ethnisch e Gruppe n sowie in einen politische n un d einen 
kirchlic h organisierte n Katholizismu s anhiel t un d sich nac h 1933 noc h verschärfte . 
Christop h Köster s (Bonn ) arbeitet e anschließen d den allgemeine n Forschungs - un d 
Quellenstan d zum Them a Kirche n un d Nationalsozialismu s heraus . Er mahnt e eine 
stärker e Berücksichtigun g des internationale n Kontexte s an, wenn es um die Kon -
fliktgeschicht e Kirche-Staa t geht . Mirosla v Kunštá t (Prag ) warf in seinem Vortrag 
„Sudetendeutsch e Identitä t un d Katholizismu s 1935-1960" aus Prage r Perspektiv e 
einen Fragenhorizon t auf, der um die Modernisierungsprozess e im Rahme n der Na -
tionsbildun g kreiste . 

In einem zweiten Block „Zu r nationalsozialistische n Religionspolitik " sprach 
Ren é Küppe r (Köln ) über die Instrumentalisierun g der katholische n Kirch e für die 
nationalsozialistisch e Protektoratspoliti k durc h die Besatzer . Ein e Analyse der 
Dokument e der nationalsozialistische n Machthabe r im Protektora t zeigt, dass die 
Rezeptio n der Wenzelstraditio n durc h die Nationalsozialiste n un d etlich e staatlich e 
Zugeständniss e bei zahlreiche n Kleriker n Anklan g fanden . Di e Machthabe r instru -
mentalisierte n die Kirch e außerde m im Kamp f gegen den Bolschewismu s (Hirten -
brief 1943). Anschließen d berichtet e Frei a Ander s (Bielefeld) über die Strafverfahre n 
gegen die katholisch e Geistlichkei t im Reichsga u Sudetenland . Dabe i problemati -
sierte sie die Valuierun g des priesterliche n Dissensverhaltens , wies auf erheblich e 
regional e Unterschied e bei strafrechtliche n Verfahren hin un d betont e die sorgfäl-
tige Beobachtun g des Reichsgau s durc h die Nationalsozialisten . Angesicht s der 
Politi k der Nadelstich e gegen die Kirch e hatt e diese keine geschlossene Abwehrfron t 
zu bieten . 

In der ersten Nachmittagssektio n „Kirche n un d Gläubig e zwischen Verfolgung, 
Resisten z un d Anpassung " legte eingangs Jan Stříbrn ý (Prag ) die Rolle der verschie-
dene n christliche n Kirche n im Protektora t dar . De r größt e Spielrau m für religiöse 
Manifestatione n blieb den Religionsgemeinschafte n zwischen 1939 un d 1941. Auch 
Stříbrn ý hinterfragt e die Begriffe „Resistenz " un d „Kollaboration" , wobei er an-
dere Dimensione n des Christentums , wie etwa Solidaritä t mi t Gefangenen , Carita s 
gegenüber Hinterbliebenen , Zufluch t für Verfolgte un d verschieden e ander e Wider-
standsaktivitäte n thematisierte . Direkter , geschlossene r Widerstan d gegenüber dem 
Regim e habe nich t existiert . Stříbrn ý skizzierte künftige Forschungsperspektiven , 
wobei er auf die Diskontinuitä t der tschechische n Geschicht e hinwie s un d die 
Tabuisierun g der Kirchengeschichtsschreibun g währen d der Zei t des Kommunismu s 
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beklagte. Zudem seien nach wie vor häufig die staatlich-nationalsozialistischen 
Überlieferungen die grundlegende Quellenbasis für einschlägige Forschungen. 

Martin Zuckert plädierte in seinem religionsgeschichtlich orientierten Referat 
über die Kirchen in den an Deutschland angeschlossenen Territorien für eine Lang-
zeitperspektive der Forschung - über 1945 hinaus - und eine stärkere Berück-
sichtigung der Alltagsgeschichte sowie eine intensivierte ökumenische Sichtweise. 
Er thematisierte außerdem die politisch-nationale Dimension kirchlichen Handelns 
und bischöflichen Denkens, die in einen Konflikt mit dem Staat führen musste, der 
auf die Privatisierung des Religiösen drang. 

Die letzte Sektion zu übernationalen Bezügen und lokalen Bedingungen eröffne-
te Emilia Hrabovec (Wien), die bündig das Verhältnis des Heiligen Stuhls zu den 
böhmischen Ländern in den Jahren 1938 und 1945 darstellte. Nachdem bis 1938 ein 
kühles und ambivalentes Verhältnis zwischen Rom und Prag vorgeherrscht hatte, 
versuchten die neuen Machthaber aus rein praktischen Gründen, die politischen 
Vorteile einer engeren Anbindung zu nutzen. Pius XII. erkannte die Schwächen der 
Nachkriegsordnung nach 1918 und versuchte durch eine verzweifelte Vermitt-
lungsaktion die Kriegsgefahr zu bannen. Aus pastoralen Gründen forcierten die 
Kirchen im Sudetenland mit Unterstützung von Alois Hudal (Anima/Rom) eine 
Neuzirkumskription der böhmisch-mährischen Diözesen, die aus praktischen 
Gründen tatsächlich notwendig war. Pius XII. verweigerte sich aber Verhandlungen 
mit Berlin, obgleich die Prager Nuntiatur der Berliner faktisch angeschlossen wurde. 
Auch die Londoner Exilregierung unter Edvard Beneš wurde wegen ihres halb-
privaten Charakters von der Kurie nicht anerkannt, was nach Kriegsende zu einem 
starken tschechischen Desinteresse am Vatikan führte. 

Im letzten Vortrag widmete sich Johann Großruck (Timelkam) schlaglichtartig 
einem Einzelbeispiel: Aus der Perspektive des Ordens ging er dem oberösterreichi-
schen Prämonstratenserstift Schlägl und den von diesem betreuten Pfarreien in 
Südböhmen in ihrer Entwicklung während der Jahre zwischen 1938 und 1945 nach. 
Dabei wurde die Affinität der Aushilfsgeistlichen im überwiegend deutschsprachi-
gen südböhmischen Raum zu deutschnationalen Gruppierungen deutlich heraus-
gearbeitet. 

In der knappen Schlussdiskussion verwies Martin Schulze Wessel für weitere 
Forschungen zum behandelten Thema auf das Desiderat eines überkonfessionellen 
Ansatzes. Tatsächlich stand auch bei dieser Tagung die Katholizismusforschung nach 
Inhalt und Methodik unübersehbar im Vordergrund, was zu einem Großteil an der 
Forschungssituation liegt. Aber auch hier steht die Aufarbeitung des katholischen 
Schrifttums aus den 1930er und 1940er Jahren noch aus, die dazu beitragen könnte, 
die immer wieder geforderte Alltagshistoriographie jener Jahre voranzubringen. Die 
Volksfrömmigkeit, die bei einer ausgewogen konzipierten Methodik eine breite 
Palette von Einsichten zur Verfügung stellen kann, sollte dabei intensiv berücksich-
tigt werden. Die bisherige Forschung haftet noch viel zu sehr an der Kirche-Staat-
Thematik. Auch eine Einordnung der religiösen Entwicklung in die Gesellschafts-
geschichte muss noch geleistet werden. 

Insgesamt sind bei dieser Arbeitstagung Stärken und Desiderate der internationa-
len Forschung deutlich geworden. Auch das Bewusstsein für einen kritischen Um-
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gang mit bestimmte n hergebrachte n Begrifflichkeiten (Widerstan d etc. ) wurde in 
etliche n Referate n thematisiert , sollte aber in Zukunf t noc h stärker herausgearbeite t 
werden . Da s projektiert e Handbuc h der Religions - un d Kirchengeschicht e wird 
unte r diesen Gesichtspunkte n sicherlic h ein wissenschaftliche r Gewin n werden . Di e 
größte , aber unerlässlich e Arbeit wird allerding s noc h im Bereich der Frömmig -
keitsgeschicht e zu leisten sein, wenn es um Heiligenkulte , Stiftungen , religiöse Schrif-
ten , Kunstproduktione n etc . geht, die die Frage n nac h der konfessionelle n bzw. 
religiösen Identitä t beantworten . Religiöse Mentalitäts - un d Alltagsgeschichte sollte 
allgemein in der Religions - un d Kirchengeschichtsschreibun g breite r vertrete n sein. 

Münche n Stefan Samersk i 

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

Anfang Dezembe r 2005 lud das „Občansk ý institut " zu der Konferen z „De r politi -
sche Katholizismu s in der tschechische n Vergangenhei t un d Gegenwart " in das 
barock e Refektoriu m des Dominikanerkloster s St. Ägidius in Pra g ein. Di e Ver-
anstaltun g war in drei thematisch e Sektione n gegliedert: Da s erste Pane l widmet e 
sich dem tschechische n politische n Katholizismu s bis zum Jah r 1945 un d wurde von 
Pavel Mare k mi t einem Vortrag über die tschechische n katholische n Parteie n vor 
1914 eröffnet . Mare k stellte den Prozes s der Formierun g der katholische n Parteie n 
in den Mittelpunk t seiner Ausführungen , dene n zufolge sich Katholike n vor allem in 
der Christlich-Soziale n (Křesťansko-sociáln í strana ) un d der Katholische n National -
parte i (Katolick á stran a národní ) engagierten , die sich dan n nac h dem Erste n 
Weltkrieg zur Katholische n Volksparte i (Československ á lidová strana , ČSL ) zu-
sammenschlössen . Dabe i ging der Referen t ausführlic h auf die Ideal e ein, die die 
Gründun g dieser Parteie n prägte n -  so z.B. die Enzyklik a „Reru m novarum" , die 
Paps t Leo XIII . im Jah r 1891 verkündete . 

Mi t dem tschechische n politische n Katholizismu s der Zwischenkriegszei t befasste 
sich dara n anschließen d Milo š Trapl . E r führt e aus, dass die ersten Jahr e nac h der 
Gründun g der Tschechoslowake i eine sehr schwierige Zei t für die tschechisch e 
Volksparte i waren . De n Katholike n wurd e der Vorwurf gemacht , die Habsburge r 
unterstütz t zu haben . Als „Stütze n von Thro n un d Altar" galten sie als „unmodern" , 
ja als feindlich gegenüber der Modern e eingestellt . Durc h die konsequent e Ver-
teidigun g demokratische r Prinzipie n konnte n die Repräsentante n der ČSL zu eine r 
Konsolidierun g der politische n Verhältniss e beitragen un d erreichten , dass die Parte i 
zu eine r festen un d allgemein akzeptierte n Größ e im politische n Leben der Republi k 
wurde . Da s zeigte sich auch bei den Verhandlunge n übe r die Trennun g von Kirch e 
un d Staat , dere n Durchführun g die Volksparte i letztlic h verhinderte . Mi t dieser 
Problemati k befasste sich Pet r Kolář , der übe r die Konzept e der tschechische n 
politische n Parteie n zum Verhältni s zwischen Kirch e un d Staat währen d der Zwi-
schenkriegszei t sprach . Im abschließende n Beitra g des ersten Panel s referiert e Stanis -
lav Vejvar über Bohumi l Stašek un d die Oppositio n gegen den langjährigen Vor-
sitzende n der Volkspartei , Msgr. Jan Šrámek , wobei er sich auf die machtpolitische n 
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un d ideellen Kontroverse n zwischen dem tschechische n un d dem mährische n Flüge l 
der Parte i konzentrierte . 

Da s zweite Pane l galt Frage n der Entwicklun g des politische n Katholizismu s im 
sudetendeutsche n Milieu , das in den Jahre n der Erste n Republi k deutlic h vom tsche -
chische n katholische n Milieu getrenn t war. Jarosla v Šebek vom Historische n Institu t 
der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n Republi k (H Ú AV CR ) setzte 
sich mi t politische n Tendenze n in den sudetendeutsche n katholische n Vereinigunge n 
auseinander , Vojtěch Belling von der Fakultä t für Sozialwissenschafte n an der Prage r 
Karls-Universitä t stellte Konzept e des Ständestaate s vor, die Anfang der 1930er 
Jahr e sowohl in der Sudetendeutsche n Heimatfron t als auch im Bun d der Landwirt e 
als Alternativ e zum liberal-demokratische n System gehandel t wurden . 

Im dritte n Pane l der Tagun g ging es um die Entwicklun g des tschechische n poli-
tische n Katholizismu s nac h dem Zweite n Weltkrieg. Di e Folge n der nationalsoziali -
stischen Verbrechen , das Kriegserlebni s un d die Bedrohun g durc h den Kommunis -
mu s stellten den politische n Katholizismu s in dieser Zei t vor große Probleme , an 
dene n er zum Teil auch scheiterte . In drei Referate n wurde n verschieden e Aspekte 
dieses Problemfelde s diskutiert : Micha l Peh r (Masary k Institu t der AV CR ) sprach 
über den politische n Katholizismu s währen d der Dritte n Republik , also über die 
kurze Zeitspann e zwischen Kriegsend e un d der kommunistische n Machtübernahm e 
im Februa r 1948, in der Kommuniste n un d Demokrate n einande r im Kamp f um 
den Charakte r des neue n Staate s gegenüberstanden . Di e ČSL war in dieser Aus-
einandersetzung , die die Demokrate n schließlic h verloren , die einzige tschechi -
sche nicht-sozialistisch e Partei . Nac h dem Februa r 1948 veränderte n sich die Stel-
lun g des politische n Katholizismu s un d der Kirche n radikal : Viele ihre r Vertrete r 
musste n ins Exil gehen ode r waren in der Heima t Verfolgungen ausgesetzt . Nu r ein 
kleine r Teil politisc h engagierte r Katholike n konnt e im Rahme n der ČSL , die als 
Blockparte i innerhal b der Nationale n Fron t weiter existierte , offiziell wirken . Mi t 
der Situatio n im Ausland , also dem Exil, befasste sich Mirosla v Nová k von der 
Fakultä t für Sozialwissenschafte n an der Prage r Karls-Universität . Sein Beitra g über 
katholisch e Exilorganisatione n un d herausragend e Persönlichkeite n der tschechi -
schen katholische n Emigratio n nac h 1948 hatt e im Wesentliche n den Charakte r pri -
vater Erinnerungen . De r letzt e Vortragende , Stanisla v Balík vom Centru m pro Stu-
dium demokraci e a kultur y (Zentru m für das Studiu m von Demokrati e un d Kultur) , 
widmet e sich unte r dem Tite l „Erneuerun g un d Untergang? " dem politische n Ka-
tholizismu s seit dem Novembe r 1989 un d dami t der jüngsten Vergangenhei t un d 
der Gegenwart . Am Beispiel der Wandlun g der ČSL zur KDU-ČS L (Křesťansk á 
a demokratick á unie-Československ á stran a lidová) zeigte er, dass sich der tschechi -
sche politisch e Katholizismu s heut e mit eine r ganzen Reih e neue r Problem e aus-
einande r setzen muss, darunte r der Frag e nac h der eigenen Vergangenheit , dem 
Verhältni s zur moderne n Gesellschaf t ode r auch der Schwierigkeit , eine klare pro -
grammatisch e Orientierun g zu entwickeln . 

Ohn e Zweifel blieben auf der Konferenz , dere n Beiträge in einem Sammelban d 
publizier t werden , viele Theme n unerwähnt . Insgesam t kan n doc h festgestellt wer-
den , dass das Ziel der Veranstaltung , die Rolle des politische n Katholizismu s in der 
neuere n tschechische n Geschicht e ins Bewusstsein zu rufen , erreich t wurde . Diese s 



196 Bohemia Band 46 (2005) 

Thema ist bislang allzu oft vergessen worden und dies, obwohl das Verhältnis zwi-
schen Staat und Kirche auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder eine wich-
tige Rolle gespielt hat. Umso erfreulicher ist es, dass die Konferenz sowohl in der 
scientific community als auch bei der interessierten Öffentlichkeit großen Anklang 
gefunden hat, wovon auch das völlig überfüllte Refektorium des Dominikaner-
klosters zeugte. 

Praha Michal Pehr 

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

Soziale Praxis und Konstruktion von Geschlechterbildern 

Die unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Claudia Kraft (Erfurt) organi-
sierte Jahrestagung 2005 des Collegium Carolinum „Geschlechterverhältnisse in 
Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Soziale Praxis und Konstruktionen 
von Geschlechterbildern" (Bad Wiessee 17.-20.11.2005) steht in der Tradition der 
vom Deutschen Historischen Institut in Warschau veranstalteten Konferenzen zur 
Geschlechtergeschichte in Ostmitteleuropa, die das 19. Jahrhundert und die Zwi-
schenkriegszeit abgedeckt haben.1 

Die zu der Tagung geladenen Referentinnen, Moderatorinnen und Diskutant-
Innen vereinten drei verschiedene Expertisen: die Geschlechterforschung, die For-
schungen zum Staatssozialismus sowie zu Ostmitteleuropa. Dies erweiterte die 
Chancen kritischer Herangehensweisen, "wie Susan Zimmermann (Budapest) in 
ihrem Einführungsvortrag erörterte. Zimmermann sieht im Zusammenkommen 
von mit marginalisierten Gruppen bzw. Regionen befassten Teildisziplinen - der 
Geschlechtergeschichte und der Geschichte Osteuropas - eine Potenzierung der 
Möglichkeiten, Universalismen, Normsetzungen, Blindstellen und Exklusionen zu 
dekonstruieren, die ihres Erachtens gezielt genutzt werden sollte. 

In diesem Sinne wird der folgende Bericht zwei der Diskussionsstränge der 
Tagung vorstellen, um besagtes kritisches Potential auszuloten. Notwendigerweise 
geschieht dies aus der subjektiven Wahrnehmung der Verfasserin und ebenso not-
wendigerweise werden die Vorträge entlang dieser Diskussionsstränge vorgestellt, 
die Auswahl erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch darauf, die Bei-
träge umfassend zu besprechen. 

Eines der zentralen Themen der Tagung war die Frage nach Emanzipations-
modellen und -wegen. Immer wieder wurde über den Zusammenhang zwischen 
einer ubiquitären Ideologie der Befreiung der Frauen durch Erwerbsarbeit, wie sie 
in sozialistischen Staaten vorherrschte, und der Doppel- und Mehrfachbelastung 
durch Erwerbs-, Haushalts- und Familienarbeit, der Frauen ausgesetzt waren, dis-

Siehe die Bände: Kemlein, Sophia (Hg.): Geschlecht und Nationalismus in Mittel- und 
Osteuropa 1848-1918. Osnabrück 2000. - Gehmacher, JohannaIHarvey, Elizabeth/Kem-
lein, Sophia (Hgg.): Zwischen Kriegen. Nationen, Nationalismen und Geschlechterver-
hältnisse in Mittel- und Osteuropa 1918-1939. Osnabrück 2004. 
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kutiert. Dana Musilová (Hradec Králové) wies in ihren Ausführungen über den 
Einfluss von bezahlter Arbeit auf Frauen- und Männeridentitäten in der Tschecho-
slowakei darauf hin, dass nur bezahlte Arbeit als „richtige" Arbeit angesehen wurde. 
Beáta Nagy (Budapest) betonte dagegen, dass in Ungarn in den 1970er und 1980er 
Jahren Frauen auch in führenden Positionen nicht unbedingt erwerbstätig sein woll-
ten und erklärte diese Beobachtung mit den traditionellen Einstellungen der ungari-
schen Gesellschaft bezüglich der Geschlechterrollen. Am Beispiel der Regional-
konferenzen der Kommunistischen Partei in der Slowakei (erste Hälfte der 1950er 
Jahre) konnte Marína Zavacká (Bratislava) zeigen, wie die Parteiversammlungen für 
die Gestaltung des Privaten genutzt wurden: Die Partei galt einerseits als familien-
zerstörend, da sie die Männer von der Familie fernhielt, wurde aber andererseits von 
den Frauen in Anspruch genommen, um über die Evozierung des aufrechten Kom-
munisten, der nicht trinkt und sich kümmert, die familiäre Moral zu stärken. 

Obwohl diese Befunde auf den ersten Blick durchaus nicht neu oder unerwartet 
scheinen, so hat die Diskussion doch gezeigt, dass Erwerbsarbeit und Familie im 
Sozialismus spezifische Bedeutungen erlangten. Natali Stegmann (Tübingen) hob 
hervor, dass es weniger um die Frage gehe, wie belastet Frauen nun waren, als dar-
um, dass die Diskurse über Emanzipation, Erwerbsarbeit und Doppel- oder Mehr-
fachbelastung auf die Unvereinbarkeit zweier Lebensbereiche verweisen. In dieser 
Hinsicht aufschlussreich war der Beitrag von Malgorzata Mazurek (Warschau) über 
die Geschlechterordnung des Schlangestehens in der Volksrepublik Polen. Mazurek 
berichtete über die Strategien von Frauen, in Lebensmittelschlangen eigene Gerech-
tigkeiten und Hierarchien herzustellen: Familie wurde zum Argument, das dort 
Ansehen, Anerkennung und Einfluss verschaffte, nicht Erwerbsarbeit oder Ge-
schlecht. In der außerordentlichen Situation der Schlange verschoben sich die Wer-
tigkeiten und Handlungsweisen und stellten so ein neues Verhältnis zwischen Er-
werbsarbeit und Emanzipation her. 

Ein zweiter wesentlicher Diskussionsstrang der Tagung betraf die Bild- und Dis-
kurssprache. Stegmann konnte am Beispiel tschechoslowakischer Verfassungstexte 
zeigen, wie Geschlechterdifferenzen in einem Diskurs der Gleichheit verankert wur-
den. Den Zusammenhang zwischen Abtreibungsdiskursen, Strategien des Alltags 
und subjektiven Perspektiven zeigte Malgorzata Fidelis (Stanford) für das Beispiel 
der Volksrepublik Polen zwischen 1945 und 1960 auf. Sie verwies auf die Interes-
senverbindungen zwischen Ärzten und abtreibenden Frauen, aber auch darauf, dass 
diese Verbindung eine Idealisierung von Mutterschaft stärkte, die Abtreibung nur im 
Kontext einer familiären Begründung zuließ. 

Über die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Diskurs und Lebensentwurf 
gaben die beiden Oral-History-Projekte von Dobrochna Kalwa (Krakau) und 
Andrea Petö (Budapest) Aufschluss, die mit Hilfe des Liminalitätskonzepts von 
Victor Turner ausloteten, wie Transformationen zu Unsicherheiten in den Ord-
nungsprinzipien der Lebensentwürfe führten. Vor dem Hintergrund verbreiteter 
negativer Stereotype gewannen für die arbeitslosen Landarbeiterinnen der ehemali-
gen Staatsbetriebe private Bereiche an Bedeutung, stellte das Fehlen von Erwerbs-
arbeit die gewohnte Geschlechterordnung infrage, ohne dass daraus Potential für die 
Emanzipation hätte abgeleitet werden können. Für die ungarischen und bulgari-
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sehen Migrantinnen verlor vor dem Hintergrund der Transformationen seit 1989 das 
Ordnungssystem Heimat und Diaspora an Klarheit und Relevanz. 

Nimmt man beide Diskussionsstränge zusammen, so zeigt sich, wie Zuzana 
Kiczková (Bratislava) in ihrem Schlusskommentar betonte, dass die Geschlechter-
forschung einen komplexeren Zugang zum Zusammenhang von Politik, Staat und 
Alltag eröffnet. Kiczková verwies auf ein weiterhin bestehendes Desideratum der 
Forschung zum Staatssozialismus, nämlich eine differenzierte und vielschichtige 
Analyse der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft, die nicht nur Familie ein-
bezieht, sondern auch neue Konzepte der Beziehungen zwischen Öffentlichkeit und 
Privatheit entwirft. Im Unterschied zu dem klassischen Modell der Dichotomie, 
sprach Mazurek vom „Zwiebelprinzip", um das Ineinandergreifen von Öffentlich-
keit und Privatheit herauszustellen. Darüber hinaus sollten die Forschungen auch 
die Relevanz des Scheiterns von Lebensentwürfen, d.h. die Liminalität von Ord-
nungsdiskursen berücksichtigen. Der geschlechtergeschichtliche Blick verändert 
die den Systemen Staatssozialismus versus Demokratien zugeschriebenen Periodisie-
rungen und Kategorien und wirft die Frage auf, inwiefern diese Art des System-
vergleichs weiterführend ist, will man den historischen Phänomenen auf der Ebene 
ihrer Wirkmächtigkeit auf die Spur kommen. 

Umgekehrt haben die wiederholten Diskussionen um Erwerbsarbeit, Emanzi-
pation und Doppelbelastung auf ein Desideratum der Geschlechterforschung auf-
merksam gemacht, nämlich auf eine systematische Historisierung von Emanzi-
pationskonzepten im Bezug auf staatssozialistische Gesellschaften sowie auf die 
Notwendigkeit, strukturelle Veränderungen in den Beziehungen zwischen Staat, 
Politik und Alltag in die Kategorienbildung einzubeziehen. 

Resümierend kann festgehalten werden, dass sich das kritische Potential einer 
doppelten Dezentrierung (Zimmermann) als fruchtbar erwiesen hat. In der Dis-
kussion konnten die Ergebnisse vielfältiger und aufschlussreicher Forschungen zu-
sammengeführt und konzeptionalisiert werden. Daraus ergaben sich auch einige 
Forschungslücken, insbesondere die Feststellung, dass allzu oft Frauen- statt Ge-
schlechterforschung betrieben wird und dass eine stärkere Berücksichtigung der 
Körpergeschichte notwendig ist, gerade dann, wenn mikrohistorische Analysen ein-
gefordert werden, um die Beziehungen zwischen Subjektivität, Institution, Norm 
und Bild herauszuarbeiten. 

Leipzig Dietlind Hüchtker 

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

Am 13. Dezember 2005 fand in Bratislava eine Konferenz über die Slowakische 
Volkspartei (Slovenská Pudová strana) statt. Diese Partei spielte in der slowakischen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts eine ganz besondere Rolle. Etwas überspitzt könn-
te man sagen, dass sie eine Zeit lang nicht nur den slowakischen politischen Katho-
lizismus, sondern das gesamte slowakische Volk repräsentierte. 

Die Slowakische Volkspartei wurde am 29.Juni 1913 auf einer Konferenz der 
katholischen Geistlichen in Žilina (Sillein) ins Leben gerufen. Ab 1925 hieß sie nach 
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ihrem Gründer Msgre. Andrej Hlinka (1864-1938) auch „Hlinkas Slowakische 
Volkspartei" (Hlinková slovenská Pudová strana, HSLS). Ihr Ziel war es, in einer 
säkularisierten Welt die Interessen der slowakischen Katholiken zu wahren. In An-
betracht der Tatsache, dass die katholische Kirche in der Slowakei über eine sehr 
starke Position verfügte - bei der Volkszählung von 1921 bekannten sich über 
70 Prozent der Einwohner der Slowakei zum katholischen Glauben - war diese 
Partei geradezu dazu prädestiniert, zur stärksten politischen Kraft zu werden. 
Folglich ging sie in der Slowakei der Zwischenkriegszeit aus allen Parlamentswahlen 
als Siegerin hervor, von 1927 bis 1929 beteiligte sie sich sogar an der Regierungs-
koalition. 

Während der Ersten Tschechoslowakischen Republik strebten die Anhänger der 
Hlinka-Partei für die Slowakei eine Autonomie innerhalb der Tschechoslowakei an. 
Mit dieser Forderung stießen sie jedoch auf den zähen Widerstand der Prager 
Regierung, was zu einer allmählichen Radikalisierung der Partei führte. Ende der 
1930er Jahre gelang es dem radikalsten Flügel der Hlinka-Partei, der dem italieni-
schen Faschismus nahe stand, die „Unabhängigkeit" der Slowakei zu verwirklichen: 
Als die Tschechoslowakei unter dem Druck des nationalsozialistischen Deutschland 
zerschlagen wurde, entstand der „Slowakische Staat". Diesem pseudo-souveränen 
Staatsgebilde stand Jozef Tiso (1877-1947), der Vorsitzende der Hlinka-Partei vor, 
die nun die Macht vollständig an sich riss. Nach der Befreiung der Slowakei und der 
Zerschlagung des Slowakischen Staates im Jahre 1945 wurde die Partei als faschi-
stisch verboten. Jozef Tiso und weitere Repräsentanten der Partei wurden im Zuge 
der Säuberungen der frühen Nachkriegszeit hingerichtet. 

Vor dem Hintergrund dieser Geschichte kann es nicht verwundern, dass bis heute 
über die Beurteilung der Slowakischen Volkspartei beträchtliche Differenzen herr-
schen: Das Spektrum reicht von der Einschätzung der HSLS als mit dem Natio-
nalsozialismus kollaborierende, faschistische Organisation bis zu der Ansicht, diese 
sei ein Verein von Heiligen und Helden gewesen, die die Selbstständigkeit und die 
Ideale des slowakischen Volkes verteidigt hätten. Diese - durchaus auch politisch 
motivierten - Diskrepanzen machten die Intention der Veranstalter, auf der Tagung 
zu einer sachlichen Einschätzung der historischen Rolle der Slowakischen Volks-
partei zu gelangen, zu einer durchaus schwierigen Aufgabe. Das große Interesse, 
das der Konferenz entgegengebracht wurde, zeigte aber deutlich, dass die Veran-
stalter - das Slowakische Historische Institut und die Historische Abteilung der 
„Matice slovenská", die Abteilung für slowakische Zeitgeschichte des Historischen 
Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaften sowie das Institut für 
Geschichte der Pädagogischen Fakultät der Comenius Universität - mit der Wahl 
des Themas einem echten Desiderat folgten. 

Nach den einleitenden Worten der Veranstalter sprachen insgesamt zwölf 
Fachleute aus der Slowakei und dem Ausland. Die Konferenzbeiträge lassen sich in 
verschiedene thematische Gruppen einteilen: Neben Beiträgen über die Rolle und 
die Position der HSLS in der slowakischen Geschichte gab es Referate zu pro-
grammatischen Fragen, darunter etwa Peter Mikulis Beitrag über den Einfluss der 
päpstlichen Enzykliken auf die Politik der Slowakischen Volkspartei oder Natália 
Rolkovás Ausführungen über das Programm der Slowakischen Volkspartei. 
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Darau f folgten Vorträge, die sich der konkrete n Politi k der Parte i widmeten . So 
behandelt e z.B. Alena Bartlová die Rolle der HSL S bei der Aushandlun g des 
Verhältnisse s zwischen der katholische n Kirch e un d dem tschechoslowakische n 
Staat . Bartlová vertra t die These , dass der Vatikan einerseit s versuch t habe , Abstand 
zur Slowakische n Volksparte i zu wahren . Dahe r habe er ihre n Repräsentante n 
gegenüber stets betont , die Kirch e identifizier e sich mit keine r politische n Partei . 
Andererseit s habe der Vatikan die Slowakische Volksparte i sehr oft dazu benutzt , 
seine eigenen Ziele durchzusetzen . 

Di e letzt e Grupp e von Referate n behandelt e die schwierigen Jahr e des Zweite n 
Weltkrieges, in dene n die Slowakische Volksparte i die einzige zugelassene slowaki-
sche Parte i war. Hie r sprach zunächs t Mila n Duric i zum Them a „Di e Slowakische 
Volksparte i in der Wertun g deutsche r Diplomate n un d Geheimagente n (1938-
1945)". De r zweite Beitra g befasste sich mit der Beziehun g zwischen der Hlinka -
Parte i un d der Deutsche n Partei , die währen d der 1930er Jahr e als Repräsentanti n 
der Interesse n der deutsche n Minderhei t in der Slowakei galt (Micha l Schvarc) . 
Schließlic h sprach Ondře j Podole c über die Slowakische Volksparte i als Staatsparte i 
un d ihre Stellun g im politische n Appara t des Slowakische n Staates . 

Di e nachfolgend e rege Diskussion , an der sich sogar die letzte n lebende n Mit -
glieder der Parte i beteiligten , zeigte, wie virulen t diese Frage n auch sechzig Jahr e 
nac h dem End e des Zweite n Weltkrieges noc h sind. Übe r viele Differenze n hinwe g 
waren sich die Tagungsteilnehme r über den großen Forschungs - un d Diskus -
sionsbedar f einig, der mit der Slowakische n Volksparte i verbunde n ist. So bilden u. a. 
die innerparteiliche n Differenzen , die sich in erster Linie auf die Beziehun g der 
Parte i zum tschechoslowakische n Staa t bezogen , ein Thema , das weitere r Analysen 
bedarf. Di e Hlinka-Parte i konzentriert e ihr Interess e darauf , in der Slowakei die 
politisch e Mach t zu erringen . Aus diesem Grun d dominiert e die Forderun g nac h 
Autonomi e in ihre m Programm . D a sich die Parteiführun g jedoch darübe r im 
Klare n war, dieses Zie l in einem demokratische n System, in dem ihre Parte i eine 
von vielen war, nich t durchsetze n zu können , kam es gerade unte r jüngeren 
Parteimitglieder n zu einem Prozes s der kontinuierliche n Radikalisierung . Auf diese 
Weise wurde die Slowakische Volksparte i zu einer Kraft , die sich -  abgesehen von 
eine r kurze n Zeitspann e zu End e der 1920er Jahr e -  stets im Mittelpunk t der 
Regierungsoppositio n befand . 

Da s einzige größer e Defizi t der Konferen z war, dass die Frag e nac h der Ent -
wicklun g des Prestige s der HSL S im Zweite n Weltkriege nich t diskutier t wurde . Es 
gibt eindeutig e Anzeiche n dafür, dass die Popularitä t der Parte i währen d des Slo-
wakischen Nationalaufstande s abnahm . Auch kame n weder die Auflösung der Parte i 
nac h Kriegsend e zur Sprache , noc h die Reaktione n der zeitgenössische n slowaki-
schen Gesellschaf t auf dieses Parteiverbot . 

Dennoc h kan n die Konferen z hinsichtlic h des Zugang s zur gegebenen 
Problemati k ohn e Zweifel als bahnbrechen d bezeichne t werden . Ich bin überzeug t 
davon , dass auch der für das kommend e Jah r angekündigt e Sammelban d einen wich-
tigen Beitra g zur slowakischen Zeitgeschicht e allgemein un d speziell dem slowaki-
schen politische n Katholizismu s leisten wird. 

Pra g Micha l Peh r 
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D I E D E S T R U K T I O N D E S D I A L O G S . 
Z U R I N N E N P O L I T I S C H E N I N S T R U M E N T A L I S I E R U N G 

N E G A T I V E R F R E M D B I L D E R U N D F E I N D B I L D E R . 

Ein systemübergreifender Vergleich: Polen, Tschechien, Deutschland 
und die Niederlande 1900-2005. 

Die deutsch-polnischen Beziehungen mussten in den letzten Jahren eine Reihe von 
Belastungsproben bestehen und es hat zumindest auf politischer Ebene den An-
schein, als sei man einander wieder fremder als noch in den 1990er Jahren. Vor allem 
die Debatte über das vom Bund der Vertriebenen initiierte „Zentrum gegen Ver-
treibungen" sowie die Aktivitäten der so genannten „Preußischen Treuhand" haben 
sich negativ auf das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland ausgewirkt. Dem-
entsprechend verfolgte die u. a. von der Volkswagen-Stiftung finanzierte Tagung 
des Deutschen Polen-Instituts (DPI) Darmstadt zur „innenpolitischen Instrumen-
talisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder" ganz explizit das Ziel, im 
Deutsch-Polnischen Jahr 2005/2006 in historisch-vergleichender Perspektive nach 
den Kontinuitäten von Feindbildern, ihren Wirkmechanismen sowie nach den 
Möglichkeiten ihrer Überwindung zu fragen. Dieser aktuelle Bezug mit Appell-
charakter birgt zwar die potentielle Gefahr, historische Ansätze auf ihre Verwert-
barkeit für den Abbau von Feindbildern qua Maßnahmenkatalog zu reduzieren. 
Dem wurde jedoch durch die Einbeziehung einer tschechischen sowie einer nieder-
ländischen Perspektive Rechnung getragen. Die Leitfragen der Konferenz richteten 
sich zudem weniger auf die Inhalte der Feindbilder als vielmehr auf die Umstände 
und Protagonisten ihrer Instrumentalisierung, Kontinuitäten über Systemwechsel 
hinweg sowie auf die Resonanz und die langfristigen Folgen, die solche Bilder auf 
das zwischenstaatliche Verhältnis haben können. 

Den Ansatz der Tagung, Feind- und Fremdbilder aus aktueller wie historischer 
Perspektive in den Blick zu nehmen, rechtfertigt nicht zuletzt auch deren In-
dienstnahme als Vehikel politischer Legitimation und Mobilisierung in Geschichte 
und Gegenwart. Aus diesem Grund stellt sich auch die Frage nach der Langlebigkeit 
und Nachhaltigkeit von Stereotypen sowie nach ihrer Wirksamkeit insbesondere 
in den deutsch-polnischen Beziehungen. Die Organisatoren Dieter Bingen, Peter 
Oliver Loew (beide DPI) und Kazimierz Wöycicki (Szczecin/Stettin) machten ein-
gangs darauf aufmerksam, dass die Permanenz von Stereotypen angesichts der 
Erfolge deutsch-polnischer Politik seit 1989 ein insgesamt erstaunlicher Befund sei. 
Die völlig unterschiedlichen Geschichtserfahrungen in Polen und Deutschland 
würde die Diskussion vieler Themen nicht einfach machen, doch seien beide Länder 
reif genug, hierüber gemeinsam zu reflektieren. 

Doch bereits die Definition des Begriffes „Feindbild" erweist sich als schwierig. 
Dies zeigten die zwei theoretisch orientierten Eingangsreferate, die die Bandbreite 
zwischen einer sozialpsychologischen Perspektive, die Feindbilder als menschliche 
Konstante irrationaler Sinnstiftung versteht (Josef Berghold, Innsbruck) und einem 
philosophischen Ansatz (Malgorzata Bogaczyk, Warschau) abschritten. Der rein 
theoretische Zugang zur Thematik blieb in der Diskussion jedoch kontrovers, führt 
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doch die Verabsolutierung verhaltenspsychologischer Konstanten die Frage nach der 
Überwindung von Feindbildern ad absurdum. 

Immerhin bestätigten die nachfolgenden konkreten Analysen die allgemeine 
Theorie insofern, als Feindbilder nicht das Ergebnis schlechter Erfahrungen sein 
müssen und umgekehrt positive Eindrücke nicht notwendigerweise zur Überwin-
dung negativer Stereotype führen. Darüber hinaus verhindern Feindbilder in der Tat 
oftmals - wie das Konferenzthema bereits suggeriert - den Dialog. Fremdbilder 
beruhen auf realen Voraussetzungen - etwa den Erfahrungen in Polen während der 
NS-Besatzung. Gerade dieser Kern macht die Macht und Latenz von Feindbildern 
aus, die durch neue Erfahrungen aber auch abbaubar sein müssten. 

Das erste Panel zu den historischen Wurzeln von Feindbildern zeigte einerseits die 
Komplexität des Phänomens, andererseits auch die Schwierigkeit, methodisch adä-
quate Fragestellungen zu entwickeln. Vor dem historischen Hintergrund des geteil-
ten Polens illustrierte dies Szymon Rudnicki (Warschau) am Beispiel des Begrün-
ders der Nationaldemokratie (Endecja), Roman Dmowski (1864-1939), und der 
Wandlungen, denen dessen Bild von Deutschland bzw. der preußischen Teilungs-
macht im Laufe der Jahrzehnte unterlag: Hatte Dmowski die Deutschen vor dem 
Ersten Weltkrieg als „ernst zu nehmende politische Feinde bzw. Gegner" wahrge-
nommen, veränderte sich seine Sichtweise auf die Lage Polens zwischen dem 
Deutschen Reich und der Sowjetunion nach 1918, in den 1930er Jahren fanden 
schließlich rassistische Konzepte Eingang in seine Schriften. 

Einen anderen Zugang wählte Ingo Loose (Berlin), der am Beispiel der Trans-
formation Großpolens (Wielkopolska) nach 1918 zeigte, wie wichtig die Unter-
scheidung zwischen Makro-, Meso- und Mikroebene bei der Lokalisierung von 
Feindbildern (Trägerschichten) ist. Die Propagierung antideutscher Stereotype etwa 
durch die Endecja bedeutete nicht, dass diese Ideologeme auf einer Mikroebene tat-
sächlich wirksam wurden bzw. sich signifikant auf das Verhältnis von Deutschen 
und Polen auswirkten. Vielmehr berge die Suche nach Feindbildern auch die Gefahr 
in sich, diese zu perpetuieren und Feindbilder auch dort zu finden, wo eher struktu-
relle Kontinuitäten und Dialog das Bild bestimmten. 

Wie wenig Stereotype und Feindbilder eines realen Kerns bedürfen, zeigte Martin 
J. Wein (Beer-Sheva) am Beispiel der tschechisch-jüdischen Solidarität. Trotz gerin-
ger Berührungspunkte wurden von beiden Gruppen bereits im 19. Jahrhundert viele 
Bezüge ausgemacht. Unter der nationalsozialistischen Verfolgung verstärkte sich 
diese Tendenz, eine Parallele zwischen dem Schicksal von Tschechen und Juden zu 
ziehen. Dieser jüdisch-tschechische „Gedächtnistransfer" - so Wein - sei nach 1945 
auch nach Israel exportiert worden und finde sich noch heute vereinzelt im politi-
schen Diskurs Israels, etwa wenn Rechtskonservative die Oslo-Verträge als „israeli-
sches München" charakterisierten. 

Markus Krzoska (Mainz) befasste sich mit den deutsch-tschechischen Bezie-
hungen in Böhmen und setzte die wachsende Zahl von Feindbildern mit der In-
dustrialisierung und der Angst der Deutschen vor einer Majorisierung durch die 
Tschechen in Verbindung. Getragen vom Bürgertum sei der Sprache als Medium der 
Abgrenzung besondere Bedeutung zugekommen, weshalb auch die Sprachreform 
Graf Badenis (1897) weniger die Zweisprachigkeit gefördert als den Widerstand auf 
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deutscher Seite intensiviert habe. Diese Abwehr habe schließlich in der Schönerer-
Bewegung mit ihren stark antisemitischen Tendenzen gemündet. Insgesamt zeichne-
te Krzoska das Bild einer deutlichen Trennung zwischen Tschechen und Deutschen, 
Letzteren sei nach 1918 die mentale Transformation von der deutschen Mehrheit zu 
einer sudetendeutschen Minderheit nicht gelungen. 

In einem zweiten, überblicksartig angelegten Panel skizzierte Piotr Madajczyk 
(Warschau) die strukturellen Voraussetzungen für die Virulenz antideutscher Feind-
bilder in Polen zwischen 1944 und 1989. Am Ende des Zweiten Weltkrieges sei das 
deutsche Feindbild in Polen nicht nur überaus wirksam sondern auch höchst real 
gewesen: Nachkriegspolen litt unter Bevölkerungsverlusten, Migration und mate-
riellen Problemen größten Ausmaßes. Das wichtigste Legitimationsproblem des 
Regimes sei jedoch die territoriale Verschiebung des Staates gewesen, d.h. der Ver-
lust der polnischen Ostgebiete und der Zugewinn im Westen. Für die Integration der 
Gesellschaft habe das Bild der revisionistischen Bundesrepublik eine wichtige Rolle 
gespielt. Erst ab Ende der 1960er Jahre sei der „Antigermanismus" zugunsten eines 
nur notdürftig als „Antizionismus" kaschierten Antisemitismus zurückgegangen. In 
den 1970er Jahren sei es dann allgemein zu einem deutlichen Ideologieverlust 
gekommen. 

Den nach wie vor deutlich erkennbaren Unterschied zwischen einer nationalen 
polnischen und einer eher staatsbürgerlichen deutschen Perspektive auf die Ge-
schichte versuchte Klaus Bachmann (Wroclaw/Breslau) mit dem Modell einer inklu-
siven bzw. exklusiven Rekonstruktion von Vergangenheit zu erklären: Während die 
inklusive Perspektive eine möglichst große Zahl von Betroffenen einschließe (z.B. 
„Das deutsche Volk wusste nichts Holocaust"), grenze die exklusive Sichtweise 
möglichst viele Menschen aus (z.B. „Nur die Kommunisten haben gegen den 
Nationalsozialismus gekämpft"). Nach 1945 sei in Deutschland das Niveau der 
Inklusivität sehr hoch gewesen, erst im Laufe der Jahrzehnte sei es von einer exklu-
siven Perspektive abgelöst worden. Indessen sei die Entwicklung in Polen genau 
umgekehrt verlaufen. Aller Anschaulichkeit zum Trotz besitzt diese Modell nur eine 
beschränkte Erklärungsreichweite und stößt dort an seine Grenzen, wo es eine 
evolutionäre Entwicklung konstruiert, die der gesellschaftlichen Komplexität nicht 
gerecht wird. So lassen sich etwa die Renationalisierung in Deutschland seit den 
1990er Jahren oder die polnischen Diskussionen über die eigene Rolle während des 
Zweiten Weltkrieges nicht adäquat in dieses bipolare Schema einordnen. 

Wie sehr sich die Mechanismen politischer Instrumentalisierung von Feindbil-
dern hüben wie drüben ähneln, zeigte Klaus-Peter Friedrich (Marburg) in seinem 
anschaulichen Beitrag über die Angaben zu den Opfern des Zweiten Weltkrieges, 
mit denen in Polen und Deutschland operiert wurde: 1947 erschien in Polen ein 
Bericht, in dem von 6,028 Millionen polnischen Kriegsopfern (davon „rund drei 
Millionen Juden") die Rede war. Diese Zahl wurde in späteren Jahrzehnten „kano-
nisch". Erst in den 1990er Jahren, als auch die Entwicklung in den von der 
Sowjetunion annektierten Gebieten, in denen viele bis dahin als Kriegstote geführte 
Polen geblieben waren, berücksichtigt werden konnte, wurde diese Angabe in Frage 
gestellt. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass die Zahl der nichtjüdischen 
Opfer in Polen zwischen 500 000 und 1,4 Millionen Menschen liegt. 
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Das s falsche Zahlen , werden sie nu r oft genug wiederholt , irgendwan n nich t meh r 
hinterfrag t werden , trifft in noc h stärkere m Maß e auf die angeblich zwei Millione n 
deutsche n Vertreibungsopfe r zu. Auch die Charakterisierun g der Vertreibun g als 
Genozi d lasse die politisch e Instrumentalisierun g nu r allzu deutlic h erkennen , argu-
mentiert e Friedrich . Nich t zuletz t sei die Zah l der Vertreibungstoten , von der in der 
seriösen Forschun g ausgegangen "werde (ca. 600000 Tote , davon 400000 in Polen) , 
deutlic h zu trenne n von der der intentionale n Morde , Racheaktione n etc. , die noc h 
einma l deutlic h darunte r liege. 

Ein abschließende s Pane l vereint e eine Reih e von Beiträgen , die sich mit der 
Entwicklun g von den 1990er Jahre n bis zur Gegenwar t befassten. Mirosla v Kunštá t 
(Prag ) zeigte die Interaktio n zwischen tschechische n Selbstbilder n un d antideut -
schen Feindbildern , bei der ältere Diskurs e imme r wieder aktualisier t werden . Di e 
Beneš-Dekret e machte n als Chiffre auf tschechische r wie (sudeten)deutsche r Seite 
allerding s erst in den 1990er Jahre n „Karriere" , in dene n die deutsch-tschechische n 
Beziehunge n zum Pflichtthem a für alle politische n Parteie n in Tschechie n avancier -
ten . 

Zwei Beiträge zum Fremdbil d in polnische n Wahlkampagne n der letzte n Jahr e 
(Agnieszka Steqaifiska, Poznan/Posen ) sowie zur Konstruktio n des kommunisti -
schen Feinde s in Pole n nac h 1989 (Artu r Lipiňski , Poznaň ) führte n zu der für die 
Gesamtthemati k der Tagun g durchau s zentrale n Frage , inwieweit Feindbilde r in der 
politische n Auseinandersetzun g eine r Demokrati e gleichzusetze n seien mi t Feind -
bildern in bilaterale n Beziehungen . Auch negative Bilder des innenpolitische n 
Gegner s -  so wurde vereinzel t kritisier t -  seien ungeachte t der Ähnlichkeite n der 
politische n Sprach e dem Wesen un d der Wirkun g nac h etwas völlig andere s als 
äußer e Feinde . 

Ann a Wolff-Pow^sk a (Poznaň ) verwies auf die auch nac h dem EU-Beitrit t Polen s 
in der politische n Rechte n weiterhi n virulente n antideutsche n Verschwörungs -
theorien , in dene n etwa Investitione n als „weich e Germanisierung " interpretier t 
würde n un d ein deutsch-russische s Kondominiu m beschwore n werde . De r außen -
politisch e Kur s Polens , argumentiert e Wolff-Poweska , sei stabil un d kontinuierlic h 
auf die europäisch e Integratio n orientiert . Doc h hinge n außenpolitisch e Erfolge oft 
davon ab, was Politike r innenpolitisc h zu riskieren berei t seien (Brief der polnische n 
Bischöfe 1965, Willy Brandt s Ostpoliti k etc.) . Entscheiden d sei dabe i letztlic h der 
Fakto r Zeit , dessen es bedürfe , um Differenze n un d negative Stereotyp e zu beheben . 
Diese n Befund ergänzt e Stefan Garszteck i (Bremen ) in seinen Ausführunge n über 
das Deutschenbil d im polnische n Europadiskurs . „An der Basis" funktionierte n die 
deutsch-polnische n Beziehunge n rech t gut, Problem e bestünde n eher bei den Eliten . 
Di e Bundesrepubli k habe den Vertrauensvorsprung , den sie als Anwalt des polni -
schen EU-Beitritt s besaß, verloren , bis jetzt sei jedoch das Gespräc h auf gleicher 
Augenhöh e noc h nich t gefunden worden . Ein e solche Entwicklun g werde auch 
dadurc h erschwert , dass ma n zu wenig vom jeweiligen Nachbar n wisse. Wies 
Garszteck i auf weit verbreitet e Polen - un d Deutschlandbilde r hin -  so etwa die pol -
nisch e Vorstellun g von der „antiamerikanischen " Bundesrepubli k un d die deutsch e 
Einschätzung , Pole n sei „proamerikanisch " - befasste sich Pete r Oliver Loe w (Darm -
stadt ) mit den antipolnische n Feindbilder n der deutsche n Rechtsradikalen . Am 
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Beispiel verschiedener rechtsradikaler Periodika charakterisierte er drei vorherr-
schende Elemente der dort vermittelten Sicht auf Polen: erstens die proamerikani-
sche Haltung Polens, besonders im Zusammenhang mit dem zweiten Irakkrieg, 
zweitens die Position Polens in der Europäischen Union, die zugleich mit einer 
Globalkritik der Rechtsradikalen an der EU verbunden werde und drittens die Frage 
der deutschen Ostgebiete und der Vertreibungen, wobei die Revision der deutschen 
Ostgrenze nach wie vor Teil verschiedener Parteiprogramme sei. Hierbei werde 
deutlich, so Loew, dass die Grenze zur pathologischen Immunität gegen historische 
Aufklärung bereits überschritten sei. 

In der abschließenden Plenumsdiskussion hob Hans-Adolf Jacobsen noch einmal 
hervor, für wie wichtig er - auch auf der Grundlage seiner langjährigen persönlichen 
Erfahrungen im deutsch-polnischen Dialog - das Aufbrechen von Feindbildern 
gerade auf der Mikroebene halte. Letztlich sei das der einzige Weg, eine politische 
Instrumentalisierung auf der Makroebene zu verhindern. Angesichts der Stereotype, 
die im rechten Parteienspektrum Polens in Bezug auf Deutschland und vice versa 
nach wie vor virulent seien, sei dies ein dringendes Gebot. Beunruhigend sei, so hob 
Dieter Bingen hervor, dass sich die liberalen Parteien in Polen aus wahlstrategischen 
Gründen gegenüber diesen rückwärts gewandten Konzepten defensiv verhielten. 
Eine Überwindung historisch gewachsener Feindbilder, betonte auch Bingen, sei am 
ehesten auf der Mikroebene zu erhoffen, auf der die gemeinsamen Kontaktzonen 
erweitert werden müssten. Mangelndes Wissen über Polen in Deutschland stehe 
dabei einer fehlenden bzw. geringen „Westkenntnis" der polnischen Eliten gegen-
über. Da Feindbilder langlebig seien, müsse man auf die Zeit setzen. So sei es unrea-
listisch, für die wenigen Jahre, die seit 1989 bzw. dem EU-Beitritt Polens vergangen 
sind, wesentliche Veränderungen der Stereotype zu erwarten. 

Von dieser anregenden Tagung brauchbare Rezepte zur Überwindung nach wie 
vor wirksamer Feindbilder zu erwarten, hieße wohl die Möglichkeiten der Polito-
logie und Geschichtswissenschaft zu überschätzen. Dass die Wissenschaften selbst -
allen voran die Historiographie - als Medium und Stabilisator vieler Feindbilder auf 
der Tagung kaum thematisiert wurden und die noch in den 1990er Jahren heftig 
diskutierten Exponenten einer deutschen „Ostforschung" keine Erwähnung fanden, 
zeigt, dass dieses Thema seine Brisanz für den deutsch-polnischen Dialog offenbar 
verloren hat. Dies allerdings verweist auf einen Aspekt, dessen Erörterung während 
der Tagung eindeutig zu kurz gekommen ist, nämlich auf die Frage nach dem gene-
rationellen Faktor bei der Langlebigkeit von Feindbildern. Ein Ungleichgewicht 
bestand auch zwischen den zahlreichen auf Polen bezogenen Referaten und den 
wenigen Beiträgen, die sich mit Feindbildern in der Bundesrepublik befassten. Auch 
das war wohl dem Forschungsstand und -interesse geschuldet. Über ihren breiten 
thematischen Ansatz hinaus stellte die Tagung implizit auch die Frage, welche Rolle 
die Geistes- und Geschichtswissenschaften in Zukunft spielen möchten. Will die 
historische Analyse ihre Aufklärungskraft nicht gänzlich verlieren, wird sie sich 
einer stärkeren Anbindung an die Gegenwartsdiskurse kaum entziehen können. 
Gerade bei Feindbildern komme es, wie Wolff-Poweska hervorhob, auf eine Popu-
larisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse an, ohne die historisches Wissen letztlich 
wertlos bleibe. Eine genauere Verortung von Feindbildern vor allem in der makro-
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politische n Sphär e ist jedoch allema l ein Erfolg, der sich sehen lassen kann . Darübe r 
hinau s unterstreiche n sowohl die historische n als auc h die zeitgenössische n Per -
spektiven , dass sich die Instrumentalisierun g un d Perpetuierun g von Feindbilder n -
wenn überhaup t -  bestenfall s kurzfristig, niemal s jedoch langfristig „lohnt" . 

Ein Tagungsban d ist für 2006 im Harrassowitz-Verla g Wiesbaden in Vorbereitung . 

Berlin Ing o Loose 
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„Böhme n liegt nich t am Meer" , bedauert e Rober t Luft in seiner Eröffnungsred e zum 
10. Münchne r Bohemistentreffe n am 3. Mär z 2006. E r spielte dabe i auf das kon -
tinental e Schneetreibe n an , das zum Glüc k niemande n dara n gehinder t hatte , der 
Einladun g des Collegiu m Carolinu m zu folgen: De r etwa 130 Plätz e fassende Adal-
bert-Stifter-Saa l in der Münchne r Hochstraß e 8 war fast voll besetzt . Di e 95 ange-
meldete n Teilnehmerinne n kame n aus Deutschland , der Tschechische n un d der 
Slowakische n Republik , Frankreich , Belgien un d Österreich . Viele von ihne n wa-
ren Historikerinne n un d Politologinnen , aber auch die Kulturwissenschaf t un d 
die Philologie n stellten einen guten Teil des Publikums . De r Blick ins Tagungs-
program m ließ die gleiche Offenhei t erkennen : Di e scho n in den Vorjahren zu 
verzeichnend e Hinwendun g von rein historiografische n zu kultur - un d literatur -
geschichtliche n Fragestellungen , zur Diskursanalys e sowie zu interdisziplinäre n 
Perspektive n schein t sich noc h verstärkt zu haben . De r methodische n Vielfalt 
stan d in diesem Jah r eine auffallend e Konjunktu r bestimmte r Theme n un d Zeiträum e 
gegenüber . Vier der sechs ausführlic h vorgestellten Forschungsvorhabe n befassten 
sich mit verschiedene n Aspekten des Zusammenleben s in Städten . De r zeitlich e 
Schwerpunk t lag auf dem 20. Jahrhundert ; nu r ein Projek t war in der frühe n Neuzei t 
angesiedelt . 

In seinem Gru ß wort gratuliert e Kare l Borůvka , der tschechisch e Generalkonsu l in 
München , dem Collegiu m Carolinu m zu seiner „Jubiläumstagung " un d ho b den 
hohe n Antei l junger Forscherinne n hervor , den er als Voraussetzun g für einen regen 
Erfahrungsaustausc h zwischen den Generatione n sah. Auch würdigte er die Tätig-
keit des Collegiu m Carolinum , das mit seinem Willen zur Objektivitä t Signale für 
Politike r setze. 

Rober t Luft führt e anschließen d in die erste Sektio n des Vormittag s ein, die sich 
slawistischen Forschungsvorhabe n zum 20. Jahrhunder t widmete . De n Auftakt 
bildete der Vortrag von Alfrun Kliem s (Leipzig/Berlin ) zum Them a „Urban e 
Imagination . Polnische , tschechisch e un d slowakische Stadt-Lyri k im 20. Jahrhun -
dert" . Diese s Forschungsprojek t ist eingebunde n in ein interdisziplinäre s Dach -
vorhabe n am GWZ O Leipzig, das unte r dem Tite l „Imaginatione n des Urbane n in 
Ostmitteleuropa . Stadtplanun g - Visuelle Kultu r -  Dichtung " Literaturwissenschaft , 
Architektur - un d Kunstgeschicht e miteinande r verbinde n möchte . Da s von Kliem s 
vorgestellte Projek t fokussiert dabe i besonder s auf die künstlerische n Transforma -
tionen , die Begleiter einer spezifisch ostmitteleuropäische n Umwertun g des Raum s 
waren un d bis heut e sind. D a sich die systematisch e Forschun g zum Themenfel d 
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Stad t un d Literatu r in der Regel an westlichen Großstädte n orientiert , blieben die für 
den westslawischen Rau m typische n Phänomen e bislang unbeachtet . Als Beispiel 
nannt e Kliem s den multiethnische n un d multilinguale n Charakte r der urbane n Zen -
tren , der die Dichte r mit der Forderun g konfrontierte , über die Literatu r national e 
Identitätsentwürf e zu inszenieren . Ein e weitere Divergen z ergibt sich aus der vor-
wiegend rurale n Prägun g der untersuchte n Regionen : De r für die ästhetisch e Spe-
zifizierun g der Stad t essentielle Kontras t zum Dörfliche n ha t für die westslawische 
Stadt-Imaginatio n zwangsläufig einen andere n Steilenwer t als für den „Westen" . In 
eine r beispielhaf t ausgeführte n Entwicklungslini e erwähnt e Kliem s u.a . die Lyrik 
der 1950er Jahr e mit ihre n sozialistische n städtebauliche n Utopien , in dene n Stad t 
un d Lan d zu eine r harmonisc h besungene n Einhei t fanden . 

Di e Textbasis des Forschungsprojekt s wird zum einen aus Dichtermanifesten , 
künstlerische n Programmatike n un d Selbstzeugnissen bestehen , die poetologisch e 
Aspekte urbane n Denken s repräsentieren . Zu m andere n soll anhan d beispielhafte r 
lyrischer Texte eine Typologie dichterische r Verfahren entwickel t werden . U m der 
strukturbildende n Präsen z des Visuellen gerech t zu werden , ist eine Einbeziehun g 
von Visionen der Architektu r bzw. Stadtplanun g un d von Objekte n der Film - un d 
Fotokuns t vorgesehen . De r Untersuchungszeitrau m beginn t in der Zwischenkriegs -
zeit un d erstreck t sich bis in die postkommunistisch e Ära. 

Nac h eine r Diskussion , in der u. a. die Auswahl- un d Zusammenfassungskriterie n 
für den Textkorpu s hinterfrag t wurden , leitet e Rober t Luft zum zweiten Vortrag des 
Tages über : Nadin e Keßle r (München/Jena ) stellte ihr Promotionsprojek t mi t dem 
Tite l „Di e Sinnentleerun g der Sprache : Václav Havel s frühe Dramati k zwischen dem 
Theate r des Absurden un d politische m Appell" vor. Im Mittelpunk t dieser Arbeit 
steh t die Frag e nac h den Ursache n für die differierend e Wahrnehmun g der frühe n 
Stück e Havel s in Ost un d West. Den n die Drame n „Zahradn í slavnost" (Da s 
Gartenfest , 1963), „Vyrozumění " (Di e Benachrichtigung , 1965) un d „Ztížen á 
možnos t soustředění " (Erschwert e Möglichkei t der Konzentration , 1968) wurde n 
sowohl auf den innovative n Prage r Kleinbühne n als auch im westlichen Ausland mit 
großem Erfolg gespielt. Doc h die Gründ e für diesen Erfolg sind -  so Keßler s Aus-
gangsthese -  abhängi g vom gesellschaftspolitische n Hintergrun d der jeweiligen 
Lände r un d entsprechen d verschieden : Da s tschechoslowakisch e Publiku m nah m 
die Stück e als Satire n auf die konkret e Situatio n in der ČSSR auf, im Westen sah ma n 
sie eher in der Traditio n des Absurden Theaters , also als Repli k auf die Sinnlosigkei t 
der menschliche n Existen z schlechthin . Dabe i gilt es zunächs t herauszufinden , ob 
bereit s die Texteben e beide Sichtweisen nah e legt ode r ob erst die verschiedene n 
Inszenierungsweise n in Ost un d West zu der unterschiedliche n Wahrnehmun g führ-
ten . Keßle r stellte die Desemantisierun g des dramatische n Dialog s als zentrale s 
Merkma l der betrachtete n Texte heraus , dere n Funktio n darin besteht , die darge-
stellte Welt grotesk erscheine n zu lassen. Da s kan n existentiell e Sinnfrage n aufwer-
fen, aber auch als Satire konkretisier t werden , inde m ma n die groteske Situatio n zu 
gesellschaftliche n Phänomene n in Bezug setzt . Insofer n sind, so Keßler s Resümee , in 
den Texten Havel s beide Rezeptionsrichtunge n angelegt. De r zweite Arbeitsschrit t 
ihres Forschungsvorhaben s wird nu n in der Analyse der Inszenierungsweise n in der 
ČSSR vor 1969 un d nac h 1989 einerseit s un d im deutschsprachige n Rau m anderer -
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seits bestehen. Damit will sie dazu betragen, die rein literaturwissenschaftliche Be-
trachtung der Havelschen Dramentexte im Sinne einer kulturgeschichtlichen Per-
spektive zu öffnen. 

In der regen Diskussion wies das Plenum auf die Schwierigkeit hin, bei der 
Analyse theatraler Ereignisse die Interpretations- und Rezeptionsebenen klar von-
einander zu trennen. Keßler begründete damit ihre bewusste Beschränkung auf 
Theaterrezensionen als Quellenbasis. 

Die zweite Sektion des Vormittags bot Informationen von Einrichtungen und 
Organisationen; sie wurde von Christiane Brenner moderiert. Als erste Referentin 
stellte Annette Winkelmann (München) den interdisziplinären Elitestudiengang 
„Osteuropastudien" München-Regensburg vor, der in vier Semestern zum Master-
oder Magisterabschluss führt. Winkelmann sprach über Zugangsvoraussetzungen 
des Studiengangs, über seine Inhalte und die möglichen Berufsfelder der Absol-
ventinnen. Der fachübergreifende und praxisorientierte Charakter des Studiums, das 
neben den Sprachen und der Geschichte Osteuropas u. a. auch Rechtswissenschaft, 
Volkswirtschaftslehre und den Erwerb von „soft skills" umfasst, spiegelt sich in den 
späteren Einsatzmöglichkeiten in Politik, EU-Gremien oder auch in der Wirtschaft. 
50 Prozent der Studierenden kommen derzeit aus dem nicht-deutschen Sprachraum. 

Im zweiten Teil dieser Sektion gab Anna Knechtel (München) einen Überblick 
über die Geschichte des Adalbert Stifter Vereins München, der 1947 als Organisation 
der Vertriebenen zur Pflege des kulturellen Erbes und für dessen Repräsentation 
nach außen gegründet wurde. Nach 1968 kam als neues Aufgabengebiet die Unter-
stützung jener Künstler hinzu, die nach dem Ende des Prager Frühlings emigrie-
ren mussten. Die Übernahme der Geschäftsführung durch Peter Becher ergab eine 
stärkere Hinwendung zu literarischen Themen. Seit 1989/90 schließlich sieht der 
Verein seine Hauptaufgabe in der Förderung des deutsch-tschechischen Kultur-
austauschs. Abschließend informierte Knechtel über ein aktuelles Projekt des 
Vereins, das im Sammeln von Daten zur deutschsprachigen Literatur in Böhmen 
besteht. 

Der folgende Referent, Martin Veselý, stellte das Projekt Collegium Bohemicum 
in Ústí nad Labem (Aussig) vor, das sich seit 2004 für die deutsch-tschechische 
Verständigung in seiner Region engagiert. Zum einen möchte es dabei an die gemein-
same Geschichte der beiden Bevölkerungsgruppen erinnern, zum anderen einen 
Raum für die Kommunikation über damit zusammenhängende Fragen bieten. 
Diesem Ziel sollen ein Museum, ein Archiv, eine Bibliothek und ein Zentrum für 
regionale Geschichte dienen. Das Collegium Bohemicum kann bereits auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Museum der Stadt Üsti zurückblicken, des-
sen Transformation in Richtung eines deutsch-tschechischen Stadtmuseums begon-
nen hat. 

Zum Abschluss berichtete Jitka Scholz (München) über die Ausstellung 
„Künstler, Schneider, Diplomaten: Die vergessenen Tschechen in München", die 
Anfang 2006 in München zu sehen war. Ziel der Ausstellung war eine möglichst 
umfassende Präsentation zur Geschichte der Münchner tschechischen Gemeinde 
und ihrer Vereine um die Wende zum 20. Jahrhundert. Scholz, die sich selbst im 
Sokol engagiert, sprach über die nicht immer einfache Akquise von Ausstellungs-
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stücken und -räumen sowie über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Münchner 
Stadtarchiv und anderen Institutionen. 

Der letzte Programmpunkt des Vormittags stand im Zeichen der bereits zur 
Tradition gewordenen Kurzvorstellungen aktueller Forschungsvorhaben, deren Ex-
posees im Vorfeld beim Collegium Carolinum eingereicht und von den anwesenden 
Forschenden selbst präsentiert wurden; die Moderation lag auch hier bei Christiane 
Brenner. Die 23 Exposees kamen aus Deutschland, der Tschechischen Republik, 
Österreich und Frankreich. Hier zeigte sich ebenfalls eine starke Hinwendung 
zur jüngeren Geschichte der böhmischen Länder und der deutsch-tschechischen 
Beziehungen sowie zu kultur-, sprach- und literaturgeschichtlichen Fragen. Zum 
Themenspektrum gehörten aber auch praxisrelevante Vorhaben wie etwa eine Hand-
reichung für den Geschichtsunterricht. 

Nach der Mittagspause führte Martin Zuckert in die dritte Sektion des Tages ein, 
die Forschungsvorhaben zur Ersten Tschechoslowakischen Republik gewidmet 
war. Als erste Referentin stellte Ines Koeltzsch (Berlin) ihr Dissertationsprojekt 
„Interethnische Beziehungen im Prag der Zwischenkriegszeit" vor. Zunächst umriss 
sie den stadtgeschichtlichen Kontext ihrer Untersuchung, der von einer Konso-
lidierung Prags als Hauptstadt eines demokratisch konzipierten Nationalstaates und 
zugleich von einer zunehmenden ethnischen Pluralisierung gekennzeichnet war. 
Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatte in der traditionell von Tschechen, 
Deutschen und Juden bewohnten Stadt eine zunehmende „Ethnisierung" und natio-
nale Mobilisierung eingesetzt. Ab 1914 wuchs die Zahl der ethnischen Gruppen 
durch den Zustrom galizischer Kriegsflüchtlinge weiter, in den 1920er und 1930er 
Jahren kamen noch deutsche und osteuropäische Migrantinnen hinzu. Für ihre 
Untersuchung strebt Koeltzsch eine Verknüpfung von Stadt- und Ethnizitäts-
forschung an. Ihr Konzept von Ethnie stützt sich auf Autoren wie Thomas H. 
Eriksen und Friedrich Heckmann, die den relationalen, konstrukthaften und von 
Zeit und Kontext abhängigen Charakter dieser sozialen Kategorie betonen. 
Ethnische Gruppen definieren sich, so Koeltzsch, über ein spezifisches Solidar-
bewusstsein und durch Selbst- und Fremdzuschreibungen kultureller Differenz. Im 
Zentrum ihrer Untersuchung steht die Bedeutung von Ethnizität in den Bezie-
hungen von Tschechen, Juden, Deutschen und anderen Pragerlnnen unter den neuen 
Bedingungen des Nationalstaates. Als Kontrastfolie dient die Frage nach alterna-
tiven, also nicht ethnisch oder national definierten „Zugehörigkeitsgefühlen". 
Antworten sucht Koeltzsch anhand von drei Fallstudien aus exemplarischen Feldern 
der Stadtgeschichte: der Kommunalpolitik, der Tätigkeit lokaler Wohlfahrtsvereine 
und der Prager Kinokultur. Dafür wertet sie neben Pressetexten und anderen offi-
ziellen Dokumenten auch Selbstzeugnisse von Akteuren und Adressaten aus den 
genannten Bereichen aus. Zu erwarten sind dabei Aussagen über inter- und intra-
ethnische Konflikte, aber auch zu Parallelen und Überlagerungen ethnisch und 
nicht ethnisch konnotierter Denk- und Verhaltensmuster. 

Im Mittelpunkt der anschließenden Diskussion standen Aspekte der Terminologie 
und der verwendeten Ein- bzw. Ausschlussverfahren. Problematisiert wurde die 
Unterteilung der Prager Bevölkerung in Tschechen, Deutsche und Juden, da sie mit 
Sprache und Religion zweierlei Kriterien zugrunde lege. In diesem Zusammenhang 
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begründet e Koeltzsc h ihre Bevorzugun g der Kategori e „Ethnie " mi t dere n An-
wendbarkei t auf private un d alltagskulturell e Fragen , die sie vom politisc h kontu -
rierte n Begriff der „Nation " unterscheide . Fließend e Grenze n un d Heterogenitä t 
seien Merkmal e der ethnische n Grupp e als eine r „gedachte n Gemeinschaft" . 

Da s zweite Refera t des Nachmittag s blieb der Zei t un d dem Or t treu : Alfons 
Adam (Düsseldorf/Brüssel ) stellte sein Forschungsprojek t „Di e Prage r Deutsche n in 
der Zwischenkriegszeit " vor. Mi t diesem Projek t will er eine Lück e in der Ge -
schicht e der Prage r Deutsche n schließen , die für den Zeitrau m 1918-1939 nu r in 
Teilbereiche n erforsch t ist. Zu m einen fragt Adam nac h eine r kollektiven Identitä t 
der Prage r Deutschen , zum andere n nac h ihre r Integratio n -  nac h außen , also in ihre 
tschechisc h dominiert e Umwelt , un d nac h innen , also hinsichtlic h der Verbindun g 
zwischen unterschiedliche n sozialen Schichte n un d Kreisen . Di e Quellenlag e ist 
schwierig: D a wertvolle Archivbeständ e aus der Universitäts - un d Vereinsgeschicht e 
verschollen sind, werte t Adam verstärkt überregional e deutschsprachig e Tages-
zeitunge n aus. 

Nac h einem einführende n Forschungsüberblic k präsentiert e Adam erste Ergeb-
nisse seiner Untersuchung . Zunächs t umris s er die demografisch e Entwicklung , die 
von einem Zustro m von Deutsche n aus der restliche n Tschechoslowake i un d von 
einem prozentuale n Rückgan g der jüdische n Bevölkerun g gekennzeichne t war. Da s 
deutsch e Schul - un d Bildungswesen , so Adam weiter, sah sich aufgrun d des Ge -
burtenrückgang s un d der zunehmende n Konkurren z durc h tschechisch e Schule n 
mit einem akute n Schülermange l konfrontiert . Da s gesellschaftlich e Leben der in 
etwa 150 Vereinen un d Verbände n organisierte n Deutsche n beschrie b er als vielfäl-
tig un d rege; gleichwoh l fande n nac h der politische n Radikalisierun g ab Mitt e der 
1930er Jahr e intern e Säuberunge n statt , im Zuge dere r liberale un d jüdische Mit -
glieder ausgeschlossen wurden . Di e politisch e Entwicklun g wurde von einem 
Einflussverlust der bürgerlich-liberale n Kräft e geprägt. Di e nationalistisch e SdP war 
in Pra g trot z des tschechische n Umfeld s un d trot z des nac h wie vor aktiven jüdi-
schen Element s ebenso erfolgreich wie in den Sudetengebieten : Scho n 1935 vereint e 
sie etwa zwei Dritte l der deutsche n Stimme n auf sich. 

Als vorläufiges Resüme e konstatiert e Adam eine zunehmend e Ausdifferenzierun g 
der deutsche n Identitä t in der Erste n Republik . Di e bis dahi n bestehend e Symbiose 
von deutschsprachige n Jude n un d Christe n begann ab Anfang der 1930er Jahr e zu 
zerbrechen . An die Stelle der ehemal s gemeinsame n wirtschaftlichen , politische n 
un d sozialen Interesse n trate n nationalistisch e un d rassistische Ideen . Di e Ab-
schottun g gegenüber der tschechische n Umwel t wurde begleitet von eine r Heraus -
bildun g paralle l existierende r un d teilweise verfeindete r deutsche r Teilöffentlich -
keiten . Lediglich die Grenz e zwischen der Oberschich t un d den untere n sozialen 
Gruppe n wurd e unte r dem Einfluss der sudetendeutsche n Volkstumsbewegun g 
durchlässiger . 

Di e vierte Sektio n des Treffens vereint e unte r dem Tite l „Kulturgeschichtlich e 
Forschungsvorhaben " zwei sehr unterschiedlich e Themen ; die Moderatio n über -
nah m Pete r Haslinger . Zunächs t sprach Helen a Peřinov á (München ) über ihr Dis -
sertationsvorhabe n „Elite n im Wandel : Reichtu m un d Mach t in Residenz - un d 
Reichsstädte n zu Beginn der Frühe n Neuzei t (1550-1650)" . Dari n überprüf t sie die 
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These der historische n Forschung , in den frühneuzeitliche n Städte n habe sich eine 
personell e Trennun g zwischen ökonomische r un d politische r Mach t vollzogen. 
Diese Ansich t beruh t auf der Tatsache , dass die reichste n Bürger der Städt e seit dem 
16. Jahrhunder t nich t meh r in den Ratsliste n zu finden sind, blende t aber die Mög -
lichkei t verwandtschaftliche r Beziehunge n zwischen beiden Elite n aus, die eine r 
wirklichen Unabhängigkei t widersproche n hätte . U m präzise Aussagen über den 
machtpolitische n Wande l zu erlangen , müssen also die sozialen Strategie n un d Kon -
takt e der ökonomisc h Stärkste n analysier t werden . Fü r die Beurteilun g der All-
gemeingültigkei t ihre r Ergebnisse bedien t sich Peřinov á dabei des Vergleichs von 
zwei unterschiedliche n Städtetypen : der selbstständige n Reichsstad t (am Beispiel 
Nürnberg s un d Augsburgs) un d der Residenzstadt , die dem Landesherre n direk t 
unterstell t war (am Beispiel Prags un d Münchens) . Sie analysier t die Positio n der 
Reiche n in der bürgerliche n Gesellschaf t der Zei t anhan d ihre r Beteiligun g an 
der Machtausübung , anhan d ihre r innerstädtische n un d überregionale n sozialen 
Verflechtunge n sowie anhan d ihre r Repräsentatio n nac h außen . Fü r den ersten 
Themenbereic h liegen bereit s Ergebnisse vor: Peřinov á resümierte , dass bei den 
Beziehunge n der Reiche n zur Mach t die politisch-rechtlich e Situatio n der Stad t 
eine wichtige Roll e spielte . Den n trot z lokaler Unterschied e gilt für beide 
Residenzstädte , dass im untersuchte n Zeitrau m die Ratsherre n zwar nich t zu den 
reichste n Bürgern der Stad t gehörten , der Zugan g zu den wichtigsten Gremie n aber 
auch den Neureiche n prinzipiel l offen stand . Wenn Letzter e also auf eine direkt e 
Ausübun g der politische n Mach t verzichteten , dan n geschah dies freiwillig. In 
Münche n sank zude m die Bedeutun g der Stadtämte r aufgrun d der Residenzfunktio n 
der Stadt , was zur Abwanderun g der alten Führungsschichte n auf ihre Landgüte r 
un d zum dami t verbundene n Verzicht auf das Bürgerrech t führte . In den Reichs -
städte n dagegen konzentriert e sich die Entscheidungsgewal t stabil in den Hände n 
der alten Patriziergeschlechter , die ebenfalls zur Feudalisierun g neigten , aber deshalb 
nich t auf die Verwaltungsämte r verzichteten . Ökonomisc h wurde n sie zwar ab der 
Mitt e des 16. Jahrhundert s auch hier von den Neureiche n überholt , Letztere n blieb 
aber der Zugan g zu den Stadtratsämter n verwehrt . 

Abschließen d illustriert e Peřinov á ihre Ausführunge n am Beispiel der in der 
Prage r Altstadt ansässigen Famili e Nerhof . Di e Diskussio n fragte ergänzen d nac h 
den Einflussmöglichkeite n von Politi k auf die Sicherun g der wirtschaftliche n Mach t 
un d nac h dem zeitgenössische n Selbstbild der bürgerliche n Gesellschaft . 

Am End e des Tagungsprogramm s stan d ein gewaltiger Zeitsprun g aus der frühe n 
Neuzei t zur aktuelle n Politik : Kennet h Hanshe w (Regensburg ) sprach über „Anti -
europäisch e un d EU-feindlich e Diskurs e in Tschechien" , ein FOROST-Projekt , 
das er unte r der Leitun g von Walter Koschma l bearbeitet . Ziel dieses Forschungs -
vorhaben s ist es, spezifische Merkmal e einer tschechische n Europafeindlichkei t zu 
untersuchen , die über eine Detailkriti k an der EU-Politi k weit hinausgeht . Hanshe w 
betonte , welche Bedeutun g die Identifikatio n der Elite n mit der europäische n Ide e 
hat , un d wies in diesem Zusammenhan g auf die Rolle des EU-Skeptiker s Václav 
Klaus hin . De r Weg zum Verständni s antieuropäische r Diskurs e in Tschechie n führt , 
so Hanshe w weiter, über die Analyse ihre r sozial-historische n Wurzeln , die sich 
besonder s gut über die historisch e Stereotypenforschun g erreiche n lasse. Im 
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Vordergrun d des Projekt s steh t dabe i die philologisch e Untersuchun g der Diskurs e 
auf lexikalischer un d sprachliche r Ebene , die auf eine Erfassun g der politische n 
un d philosophische n Botschaften , aber auch auf ihre Emotionalitä t un d auf die 
Entstehun g neue r Stereotyp e abzielt . U m das Prozesshaft e der Diskurs e erfassen zu 
können , soll in dem Projek t ein diachrone r Vergleich zwischen der Zei t nac h der 
„samtene n Revolution" , der Phas e um die EU-Osterweiterun g un d den jüngsten 
Entwicklunge n unternomme n werden . Als Quellenbasi s dien t zunächs t die „Pflicht -
lektüre " der tschechische n Eliten , also Periodik a wie „Literárn í noviny", „Středn í 
Evropa " ode r die Tageszeitun g „Lidov é noviny", die mit „Blesk" als dem wichtig-
sten Vertrete r der Regenbogenpress e verglichen werden sollen. Ergänzen d werden 
Beiträge in Internetforen , aber auch Witze un d Karikature n einbezogen . Fü r 
letztere n Quellentypu s präsentiert e Hanshe w einige Beispiele, dene n das Denk -
muste r vom ungleiche n Kamp f der kleinen Natio n mit eine r Über-Mach t zugrund e 
lag. 

Di e Brisanz des Thema s zeigte sich in der abschließende n Diskussion , die trot z 
der fortgeschrittene n Stund e lebhaft un d kontrover s geführt wurde . Da s Plenu m 
äußert e sich teilweise überrasch t von der Eindeutigkei t des Befundes , wies relativie-
ren d auf die tschechisch e Freud e am skurrilen Humo r hin un d zog Vergleiche zu 
ähnliche n Tendenze n etwa in Großbritannien . 

De r letzt e Vortrag hatt e manch e etwas nachdenklic h gestimmt , dennoc h ließ sich 
kaum jeman d den informellen , aber über die Jahr e zur festen Institutio n geworde-
nen Tagungsausklan g im Hofbräukelle r entgehen . Beim gemeinsame n Gan g zum 
Wiener Plat z zeigte sich Münche n zwar imme r noc h von seiner frostigen Seite, doc h 
angesicht s des temperamentvolle n Debattieren s bis tief in die Nach t un d eingeden k 
der Lände r umfassende n Bohemistengemeind e lag Böhme n am End e des langen 
Tages womöglic h doc h am Meer . 

Berlin Vera Schneide r 

M Y T H E N U N D P O L I T I K I M 2 0 . J A H R H U N D E R T . 
D E U T S C H E - S L O W A K E N - T S C H E C H E N 

Nich t nu r die Geschichtswissenschaf t erlebt seit einigen Jahre n ihre n mythi c turn . 
Ma n kan n über dessen möglich e Ursache n nachdenken , ode r dies den kommende n 
Wissenschaftshistoriker n überlassen . Ein wissenschaftliche r Ansatz erforder t jeden -
falls eine Erläuterung . Warum spreche n un d schreibe n Historikerinne n un d Histo -
riker zunehmen d über Mythe n un d Mythologie ? Un d warum tu n das auch Ostmit -
teleuropaforscher ? Di e Tagun g der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowa -
kischen Historikerkommissio n „Mythe n un d Politi k im 20. Jahrhundert . Deutsch e 
- Slowaken - Tschechen" , die vom 16. bis 18. Mär z 2006 in Mojmfrovc e bei Nitr a 
(Slowakei) stattfand , war beiden Frage n gewidmet . 

In seinem Einführungsvortra g „Was sind Geschichtsmythen , wer erzähl t sie un d 
wozu? " formuliert e Diete r Langewiesch e (Tübingen ) Grundbegriff e der mytholo -
giekritische n Geschichtsschreibung . Er wies zunächs t auf die traditionell e Oppo -
sition zwischen wissenschaftliche r Vernunf t un d „irrationalem " Mytho s hin , sowie 
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auf den Gegensat z zwischen lineare r un d zyklischer Zeitauffassung , der diesen bei-
den Geisteshaltunge n zugrund e liegt. Langewiesch e betont e aber zugleich , dass eine 
an der Erforschun g historische r Mythe n orientiert e Historiographi e keine n über -
steigerten Anspruc h auf „Wahrheitsfragen " erhebe n darf, sonder n vielmeh r die je-
weilige Art der Wirklichkeitserfahrun g rekonstruiere n soll. 

Di e Tagungsbeiträge , die auf vier Sektione n verteilt waren , zeichnete n sich durc h 
unterschiedlich e Mythosauffassunge n aus, einige Vortragend e bediente n sich auch 
des Mythosbegriffs , ohn e ihn zu definieren . Ums o spannende r fiel häufig die Dis -
kussion aus. 

Di e erste Sektion , die den „Gründungsmythe n im frühe n 20.Jahrhundert " ge-
widme t war, eröffnet e Tobia s Weger (Oldenburg ) mit einem Vortrag über die men -
tal ma p des deutsche n Mytho s vom „tschechische n Keil". Weger erläutert e am Bei-
spiel von Landkarte n visuelle Darstellunge n der vermeintliche n „tschechische n Be-
drohung " in der Zwischenkriegszeit , die mittel s bildliche r un d sprachliche r Meta -
pher n die Vorstellun g eine r „Sprengung " des deutsche n „Volkskörpers " versinn -
bildlichten . Diese wirkten offenbar -  ähnlic h wie ihre polnische n un d tschechische n 
Gegendarstellunge n - identitätsstiften d un d erfüllten infolgedessen eine weitere von 
Langewiesch e erwähnt e Bedingun g des historische n Mytho s -  die Stiftun g von Ge -
meinschaft . Diese so genannte n Gründungsmythe n müssen sich jedoch erst bewäh-
ren , den n sie könne n auch scheitern , wie vor allem Jan Rychlik s (Prag ) Aus-
führunge n über die „Idee " des Tschechoslowakismu s belegten . Di e in der Zwischen -
kriegszeit von Ungar n aus verbreitet e „Tradition " des Heilige n Stephan , die Miro -
slav Michel a (Bratislava) vorstellte , fand ebenfalls wenig Anklan g bei den Slowaken . 
Erfolgreic h war hingegen der zeitgleich konstruiert e Auferstehungsmythos , über 
den Sabine Witt (Bern/London ) referierte . Diese r Mytho s stellte die christlich e 
Mythologi e in den Diens t des Nationalismus . Übe r die Funktio n epochenübergrei -
fende r mythische r Narrative , aus dene n sich dan n ander e zeitgebunden e gleichsam 
speisen, sprach Jiří Rak (Prag ) in seinem Refera t „Di e Bildun g un d Rolle der tsche -
chische n historische n Mythen" . Di e Produktio n der tschechische n historische n 
Mythe n - erinner t sei nu r an die Handschriftenfälschunge n Václav Hanka s -  erlebt e 
ihre Blütezei t zwar im 19. Jahrhundert , ihre Nachwirkunge n zeigen sich jedoch bis 
in die Gegenwart . 

Di e zweite Sektion , „Mythenarsena l un d Mythenpoliti k in der Zei t der faschisti-
schen Regime" , lenkt e das Augenmer k auf den Faschismus , der sogar für Nicht -
historike r ein großes „mythische s Potential " birgt. Di e europäische n faschistische n 
Bewegungen entwickelte n einen hohe n Gra d an Selbstinszenierung , wobei sie sich 
mit Vorliebe ältere r Geschichtsmythe n bedienten , diese transformierte n un d instru -
mentalisierten . Zwei solche Beispiele stellten Pete r Mach o (Bratislava) un d Jör g 
Osterlo h (Jena/Hannover ) mit ihre n Referate n über den „Štefánik-Mythos " in der 
Slowakei un d den „Rasse-Mythos " der Sudetendeutsche n vor. Di e faschistische n 
Regim e etablierte n jedoch auch neu e mythisch e Narrative , die sich in den jeweiligen 
„politische n Kulten " niederschlugen . Diese kame n auf der Tagun g leider etwas zu 
kurz . Jiří Pešek (Prag ) informiert e über identitätsstiftend e Widerstands - un d Kolla -
borationsmythen , die in tschechische n un d deutsche n Geschichtsinterpretatione n als 
Erklärungsfigure n fungierten . Kristin a Kaiserová (Úst í nad Labem/ Aussig) sprach 
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über den „Mytho s München " un d seine Wirkunge n auf die deutsch-tschechische n 
Beziehunge n nac h 1938, wozu sie neu e „Mythenträger " wie Rundfun k un d Schall -
platte n heranzog . 

Nich t nu r die „Mytho-Semantik " der einzelne n Sektionen , sonder n auch die ge-
schichtliche n Diskurs e überlager n einande r mitunter : Claudi a Kraft (Erfurt ) leitet e 
mit ihre m Beitra g zum „Mytho s Beneš-Dekrete " die dritt e Sektio n „Mythe n im ge-
trennte n Europ a nac h 1945" ein. Sie thematisiert e darin unte r andere m die entmy -
thisierend e Roll e der Historiographi e in den Debatte n übe r die „Beneš-Dekrete" , 
die sich währen d des Kalte n Krieges von den historische n Kontexte n abgelöst hatte n 
un d in den 1990er Jahre n in eine neu e Wertediskussio n übergingen . Oldřic h Tům a 
(Prag ) sprach über den in manche r Hinsich t ähnliche n Mytho s von der kausalen 
Verbindun g zwischen „Aussiedlung " un d kommunistische r Machtübernahm e in der 
Tschechoslowakei . Diese r Mytho s dient e der Legitimierun g der politische n Mach t in 
den Länder n Mittel -  un d Ostmitteleuropas , dere n neuer e Geschicht e von politi -
schen , ideologische n un d mentalitätsgeschichtliche n Umbrüche n gekennzeichne t ist. 

Di e Tagun g widmet e sich zwar keine m expliziten „Mytho s des Neuanfangs" , die-
ser taucht e aber in mehrere n Beiträgen der dritte n Sektio n auf. Marín a Zavack á 
(Bratislava) betont e in ihre m Refera t eine der wichtigsten Funktione n des Mytho s -
die der Legitimierun g der neu etablierte n Mach t -  un d die dazu gehörigen Topo i der 
„Freihei t un d Einheit " in der Slowakei währen d des Zweite n Weltkriegs un d in 
der Nachkriegszeit . Nicol a Hill e (Tübingen ) behandelt e den „antifaschistischen " 
Gründungsmytho s der DDR . Auch Mythe n des Neuanfang s berufen sich auf ältere 
Narrativ e un d instrumentalisiere n diese. Eine n solche n Prozes s rekonstruiert e 
Helen a Sruba r (Regensburg ) am Beispiel der Fernsehseri e „Arabella" , die in der 
Tschechoslowake i der 1980er Jahr e zu einem regelrechte n „Volksmythos " avan-
cierte . Sruba r zeigte, dass dieser nich t nu r auf dem Antikapitalismu s beruhte , sonder n 
ebenfalls Ausdruc k wesentlich ältere r nationalistische r Stereotyp e war. Katarin a 
Ďurkov á (Regensburg ) sprach abschließen d übe r „essayistisch e Mythen " zweier be-
kannte r slowakischer Autoren : Währen d Vladimír Miná č den nationale n un d sozia-
len Kollektivismu s der slowakischen Ideologi e beschwor , versucht e Domini k Tatar -
ka, einen „Mytho s des Individualismus " zu inaugurieren . 

Di e letzt e Sektio n „Mythe n im ,neue n Europa' " fiel verhältnismäßi g kur z aus un d 
mündet e in die Abschlussdiskussion . Di e Sektio n zeigte, dass politisch e un d histori -
sche Mythe n keineswegs überhol t sind. Da s gilt nich t nu r für die Slowakei, mit der 
sich zwei der insgesamt dre i Beiträge beschäftigten . So sprach Reinhol d Zilch 
(Berlin ) über die „Geschicht e un d Mythen " auf Geldscheinen ; die Ethnologi n Eva 
Krekovičov á (Bratislava) betrachtet e folkloristisch e „Mythe n un d Stereotype " in der 
Sprach e der slowakischen Politike r nac h 1989 bzw. nac h 1993. Abschließen d ver-
glich Diete r Langewiesch e die Präambe l der alten un d neue n bundesdeutsche n mit 
derjenigen der Europa-Verfassung . Hierbe i stellte er bei den zwei letztgenannte n 
einen Rückgan g der „mythische n Struktur " fest. Er ho b noc h einma l hervor , dass 
diese Struktu r eine für die Mitgliede r der Gemeinschaf t verbindlich e Auffassung 
von Zei t un d Territorium , die Vorstellung, eine „Schicksalsgemeinschaft " zu bilden , 
sowie eine gemeinsam e Totenverehrun g un d Geschichtserinnerun g voraussetzt . 
Dies e Auffassung des Mytho s wurde nich t nu r in der Abschlussdiskussion imme r 
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wieder in Frage gestellt: Martin Schulze Wessel (München) wies wiederholt auf die 
Rolle von „Archetypen" hin, die die Konstruktion oder Wahl eines Mythos bedin-
gen, ja gleichsam vorprogrammieren. Er erwähnte hierbei die Topoi der „Ver-
treibung aus dem Paradies" und des „auserwählten Volkes", die in sudetendeutschen 
Kreisen kursierten. Mit diesen hängt das auf der Tagung leider wenig thematisierte 
Problem der „Mythomotorik" (Jan Assmann), also des Mythos als Medium, zusam-
men. Traditionelle Medien wie Gemälde und Skulpturen treten in der Moderne all-
mählich in den Hintergrund, moderne Mythen werden über neue Medien produziert 
und verbreitet. Ihre Mannigfaltigkeit ist beeindruckend, blickt man allein auf die 
in den Vorträgen angesprochenen Medien: Landkarten, Rundfunk, Schallplatten, 
Geldscheine, Fernsehen. Der Mythos ist kein bloßes Narrativ, er bringt einen Kult 
hervor, eine Materialisierung, die uns häufig mehr von seinem Wesen sagt als die den 
Mythos strukturierende Erzählung. 

In der Abschlussdiskussion plädierte Claudia Kraft für einen breiteren Mythos-
begriff, der auch andere „Identitäten" einbeziehen müsse. Historikerinnen und 
Historiker dürften sich nicht ausschließlich auf die Mythen des Nationalismus kon-
zentrieren, sie sollten die Gesellschaft wieder differenzierter betrachten. Als mög-
liche Forschungsgegenstände nannte Kraft beispielsweise den „Mythos der Arbeit" 
und den des Geschlechts. Dieses Plädoyer lässt sich noch ergänzen: Die national-
religiösen Mythologien, ihre Medien und Kulte verengen unsere Sicht auf die Ge-
schichte und diskreditieren noch heute den Wert des mythic turn. Es geht jedoch 
nicht darum, die mythischen „Lügen", die angeblich sogar unseren Alltag beherr-
schen (Roland Barthes), zu entlarven. Vielmehr gilt es, eine andere Rationalität zu 
erkennen, die die Grenzen unseres Wissens erweitern kann. Ein solcher Ansatz 
musste sich unter anderem auf die Neue Mythologie der Frühromantik (Hölderlin, 
Novalis, Friedrich Schlegel) berufen, die zum ersten Mal die Ausschließlichkeit der 
modernen Ratio einer grundsätzlichen Kritik unterzog. Die Hinwendung zum 
mythologiekritischen Ansatz soll dies nicht vergessen lassen. 

Berlin Miloslav Szabó 
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Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Komparativně pojaté dějiny středoevropských 
národů (Cechů, Slováků,  Maďarů,  Poláků,  Němců,  Rakušanů  a Židů) v moderní éře 
od sklonku 18. století do současnosti [Zwei Jahrhunderte Mitteleuropa. Ein Vergleich 
der Geschichte dermitteleuropäischenNationen (Tschechen,  Slowaken,  Ungarn, Polen, 
Deutsche, Österreicher und Juden) in der Moderne vom Ende des 18. Jahrhunderts 
bis zur Gegenwart]. 
Argo, Prah a 2005, 1008 S., 110 S. Literaturverzeichnis , Tabellen , Karte n und Register. 

De r landesgeschichtlich e Rahme n eine r nur-böhmischen , geschweige den n nur -
tschechische n Großerzählun g war imme r scho n zu eng, es sei denn , er wurde von 
einem breiteren , geschärfte n Problembewusstsei n ausgefüllt. Da s war bei Křen s 
bekannte r „Konfliktgemeinschaft " (tschechisc h 1990, deutsc h 1996) insofern der 
Fall , als diese das im Land e tabuisiert e Them a der tschechisch-deutsche n Nach -
barschaf t verständnisvol l aufarbeitete ; zugleich war sie sein persönliche r Rechen -
schaftsberich t über zwei Jahrzehnt e erzwungene n Schweigens . Da s neu e Werk -
wieder ein großer Wurf un d wieder eine Art Rechenschaf t über 15 Jahr e nu n nich t 
meh r ideologisierter , sonder n offener Geschichtsarbei t -  erweiter t von vornherei n 
den Rahme n der Untersuchun g un d versucht , die Herausforderun g durc h bisher 
weitgehen d ignoriert e zeitgenössisch e historiographisch e Impuls e anzunehmen . 

Übe r den ost-mitteleuropäische n Rahme n der Erzählun g kan n natürlic h trefflich 
gestritte n werden : De r Gegenstan d verschieb t sich im Lauf der Jahrhunderte , un d 
mit dem Aufkomme n der europäische n Flügelmächt e (Preußen-Deutschlan d un d 
Russland ) droh t Mitteleurop a der Verlust der Eigenständigkeit , das Absinken zur 
jeweiligen Peripherie . Kře n ist sich dieser Problem e bewusst, auch der Diskonti -
nuitäte n un d gegenseitigen Antagonisme n der nationale n Bestandteile , ihre r Un -
gleichzeitigkei t gegenüber dem Westen wie dem Oste n -  obwoh l er, wie mir scheint , 
die Einzigartigkei t des europäische n Weges unterschätz t un d einen allgemeine n 
Evolutionismu s vertritt . Sein pragmatische s Vorgehen projizier t einfach die heutige n 
vier „Visegrad-Staaten " unte r Hinzunahm e Österreich s in die Vergangenheit , womi t 
die Perspektiv e von „Germany' s Easter n Neighbours " ebenso vermiede n wird wie 
die bloße Adaptatio n der alten k. u. k. Reichsgeschichte . Di e Einbeziehun g Polen s 
in die Untersuchun g macht , unabhängi g von tatsächliche n Gemeinsamkeiten , Sinn 
durc h die komparatistisch e Sicht -  insbesonder e beim Vergleich der verschiede n 
geprägten politische n Eliten . Doc h tu t sich Kře n schwer mit eine r Gesamtkon -
zeptio n als Hintergrund . 

Zu dem andere n Aspekt, der methodologische n Herausforderun g durc h Trend s 
un d Theme n der moderne n Geschichtsschreibung , muss leider festgestellt werden , 
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dass die einzelne n Schule n zwar zu Beginn kenntnisreic h herausgearbeite t werden , 
dan n aber die eigentlich e Darstellun g kaum beeinflussen . Da s gilt insbesonder e für 
die Alltags- un d Kulturgeschichte , aber Kře n lässt sich auch von theoretische n 
Fragestellunge n in der Regel wenig beirren . Sein Text wird gewiss durc h Exkurse 
un d Einzelporträt s aufgelockert , die zum Teil aus der Fede r seiner Mitarbeite r stam -
men . Sie sind von unterschiedliche r Qualitä t un d nebe n kleinen Essays stehe n 
lehrbuchhaft-schematisch e Käste n mit ärgerliche n Ungenauigkeite n bzw. Fehler n 
von der Art der jüdische n Herkunf t Rilkes ode r der NATO-Doktri n „affluent " 
stat t „flexible response" . Ein e über den Selbsttäuschunge n der Akteure stehend e 
Geschichtsschreibun g hätt e sich stärker von andere n Erkenntnisinteresse n un d 
Fragestellunge n leiten lassen. Da s durchweg s kluge un d meist gut geschrieben e 
Narrati v selbst bleibt „konventionell " -  auch wenn einzeln e Passagen , wie die über 
die Entstehun g der moderne n Natione n ode r den Verlauf der 1848er Ereignisse , 
Erzählun g mit Analyse sehr wohl zu verbinde n verstehen . Sollte Křen s Method e 
eine r Richtun g zugeordne t werden , wäre ma n in Versuchung , sie als „marxistische n 
Pragmatismus " zu bezeichnen ; es gibt mitgeschleppte , nich t reflektiert e Begriffe 
(„Feudalordnung" ) un d traditionell e Denkgewohnheiten , doc h ist Křen s Positio n 
durc h die häufigen Distanzierunge n un d Absicherunge n schwer zu fassen (imme r 
wieder heiß t es: „wen n ma n diesen Terminu s verwende n darf") . 

Bezeichnen d ist z.B. das Kapite l „Nationalstaat" , das trot z der zuvor festgestell-
ten gegenseitigen Behinderunge n der einzelne n liberalen Bewegungen durc h natio -
nale Intransigen z an der nationalstaatliche n Nor m als einem „wesentliche n Attribu t 
der moderne n Gesellschaft " festhält (S.201, 207). Zutreffen d ist allenfalls die Inter -
pretatio n der Bismarcksche n Revolutio n als richtunggebend e Vorentscheidun g für 
das übrige Mitteleuropa : Stütz e un d subversives Elemen t der k.u.k . Monarchi e in 
einem (S.295) , nich t erst im Erste n Weltkrieg. Wenn Kře n für die positiven Be-
mühunge n um einen Kompromis s im Rahme n der bestehende n staatsrechtliche n 
Verhältnisse Verständni s zeigt (die polnisch e „organisch e Arbeit", die tschechische n 
„Realisten" , die Reformansätz e mehrere r österreichische r Regierungen) , dan n vor 
dem Hintergrun d ihre s Scheitern s an deutsche r un d magyarische r Hybris . 

Meh r als zwei Dritte l des Buch s sind dem 20. Jahrhunder t gewidmet . Nich t über 
alles kan n hier berichte t werden , ich bringe nu r einige Stichproben . Di e Weltkriegs-
passagen gehen aus von einem geradezu pointilistisc h gezeichnete n Vorkriegs-
panorama , aus dem die Tatsach e einande r blockierende r Bestrebunge n herausrag t 
un d in dem die Gemäßigte n als von radikale n Demagoge n in Geiselhaf t genomme n 
erscheine n (S.304) . Kriegsausbruc h un d Kriegsziele werden in Näh e zu Frit z 
Fischer s nich t unumstrittene n These n nachgezeichne t un d überakzentuier t mi t der 
Behauptun g eine r innenpolitisc h drohende n Liquidierun g aller parlamentarische n 
un d nationale n Errungenschafte n der non-dominan t nation s -  ja der vermeintliche n 
geistigen Exterminierun g des nationale n Tschechentum s (S. 330). Trot z eines knap -
pen Exkurses zum Them a „Elen d un d Aufstände" , späte r eine r Aufarbeitun g der 
differenzierte n Lage der (konsequen t als „Nation " aufgefassten) Jude n in den Nach -
folgestaaten liegt der Schwerpunk t auf traditioneller , verstehende r Nacherzählun g 
der Ereignisse , wobei Křen s Umsich t häufig in Übervorsichtigkei t im eigenen Urtei l 
mündet . 
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Da s Bild des Nachkrieg s ist düste r un d reich t von materielle r un d sozialer 
Zerrüttun g bis zu den Strukturprobleme n der Nachfolgestaaten , dem Fehle n eine r 
„konsensuelle n politische n Kultur " bzw. eine r reifen Bürgergesellschaft (wieder 
hätt e eine begriffliche Aufarbeitun g nich t geschadet) . Gege n die keineswegs nu r 
deutsch e Kriti k an der Kurzsichtigkei t der Versailler Friedensmache r wende t Kře n 
ein, die Versailler Prinzipie n hätte n im Grund e ihre Lebensfähigkei t erwiesen 
(S. 379). Zwar hätte n sich nich t alle Erwartunge n erfüllt, dennoc h stelle das Jah r 1918 
einen Markstei n auf dem Weg der Modernisierun g un d nationale n Selbstbestimmun g 
dar (z. B. durc h die Reduzierun g der Minderheite n von 50 auf 20 Millionen , S. 453). 
In einem „Interpretation " genannte n Einschu b gibt der Verfasser dan n nu r für einen 
Augenblick seine positivistisch e Zurückhaltun g auf un d stellt einige gescheite 
Betrachtungen , etwa über die Ambivalenz der Modernisierun g un d den Charakte r 
des Totalitarismu s bzw. die ost-mitteleuropäische n diktatorische n Mischformen , an 
-  nich t ohn e bezeichnend e Warnun g vor zuviel Systemtheori e (S. 457). 

Ic h übergeh e die interessant e Skizze der mitteleuropäische n Emigratione n un d die 
Ausführunge n über den unterschiedliche n Charakte r der nationalsozialistische n 
Herrschaft , die Shoah , sowie Widerstan d un d Kollaboratio n in den einzelne n 
Ländern , obwoh l die Einzigartigkei t der Verbreche n die Welle des allgemeine n 
Hasse s gegen Deutschlan d einerseit s erklär t un d logisch in ein Kapite l über Zwangs-
umsiedlunge n einmünde t (S. 531 ff., 542 f.), das das Phänome n anderseit s historisc h 
relativiere n soll. Kře n beton t zu Rech t die Schwierigkeiten , von der Brutalitä t un d 
dem Freund-Feind-Denke n des Krieges zu eine r demokratische n Kultu r der Diffe-
renzierun g un d Toleran z überzugehen , ebenso wie das allgemein e Bedürfni s nac h 
grundlegende n Veränderungen , das sozusagen den Deutschenhas s in Klassenhas s 
umschlage n ließ (S. 548) un d den Kommuniste n zugut e kam . Da s ist ein durchau s 
plausible r Zusammenhang , obwoh l die Tenden z zu verstehende r Nacherzählun g -
auch bei der Entstehun g der „Volksdemokratien " - bewusst auf eine kritisch e In -
fragestellun g verzichtet . 

De n Leser mag vielleicht auch die Neigun g überraschen , die Politi k der rivalisie-
rende n Großmächt e moralisc h gleichzusetze n un d die Ursache n des Scheitern s der 
Zusammenarbei t vor allem in der amerikanische n Deutschlandpoliti k zu suche n 
(S.590) . Di e Skrupellosigkei t der parallele n kommunistische n Machtübernahme n 
un d der stalinistische n Praktike n wird natürlic h nich t übergangen , wenn auch nich t 
entfern t so dämonisier t wie etwa bei Francoi s Füret . Di e folgende Sowjetisierun g der 
„Volksdemokratien" , die das heterogen e Mitteleurop a erstmal s zur tatsächliche n 
Einhei t macht , gerät Kře n dan n zu einem plastische n Bild, das zu den gelungenste n 
Passagen des Buch s zählt ; dabe i komm t der Verfasser zu dem Schluss, dass Gewalt , 
trot z ihre r Allgegenwart, nich t den einzigen Schlüssel zum Verständni s des Ge -
schehen s liefert (S. 646). Di e nach-stalinsch e Entwicklung , sarkastisch als Übergan g 
von der „Leibeigenschaft " zur „Erbuntertänigkeit " charakterisier t (S. 692), münde t 
in einen weiteren Interpretations-Einschub , in dem kontrafaktisch e Betrachtunge n 
übe r eine alternativ e Nachkriegs-Entwicklun g angestell t werden , die die Fort -
setzun g der Zusammenarbei t der Großmächt e un d dami t auch der mitteleuro -
päische n Konfliktparteie n (in For m einer „Finnlandisierung" ) zur Voraussetzun g 
gehabt hätte . Da s Fazi t läuft auf Offenhei t der subjektiven Entscheidungsfindun g 
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gegenüber geschichtliche n Determinante n hinaus ; jedenfalls erschein t der West-Ost -
Gegensat z nich t einfach als strukturel l vorgegeben, jedoch im Kommunismu s - mi t 
Vorbehalte n -  durchau s ein Modernisierungspotentia l enthalte n (S. 721). 

Da s führ t direk t zum Them a der Reforme n der 1960er Jahre , zu dene n Kře n als 
aktiver Teilnehme r natürlic h ein emotionale s Verhältni s hat . Di e Reformbewegun g 
entstan d nac h seiner These auf der Basis erfolgreiche n Wachstums , quasi marxistisch 
aus dem Zwiespal t zwischen erstarkte n Produktivkräfte n un d politisch-bürgerliche r 
Beengun g durc h die erstarrt e Parteibürokrati e (S. 755). Wieder gelingt ein einpräg -
sames Bild, bei dem den Verfasser die kühle Zurückhaltun g verlässt. Exkurse über 
Sozialstaa t un d Lebensstil , aber auch die mitteleuropäisch e Filmproduktion , gehen 
über in eine spannen d dargestellt e Geschicht e der Reformbewegungen , auf die die 
für die Sache des Sozialismu s kontraproduktiv e Unterdrückun g folgt, diesma l mi t 
einem bemerkenswerte n Ansatz eine r Alltagsgeschichte der tschechoslowakische n 
„Normalisierung " („Bier-Sozialismus" , S. 880 ff.). 

Ein weitere r Interpretations-Einschu b geht aus von der naiv anmutende n Frage , 
inwiefern der österreichisch e mitteleuropäisch e Sonderwe g nac h 1955 ohn e sowjeti-
sche Herrschaf t nich t der „normale " Weg auch der übrigen Lände r gewesen wäre: Es 
gibt keine „normalen " Geschichtsentwicklungen . Dami t führ t Kře n beiläufig den 

•Begrif f der „bürgerliche n Gesellschaft " ein (den der Rezensen t schon seit Jahr -
zehnte n ohn e viel Resonan z als Orientierungsbegrif f für die neuzeitlich e Geschicht e 
vorschlägt) . Doc h zeigt es sich, dass das Widerstandspotentia l in den jeweiligen Ost -
blockländer n nich t abhängi g war von der Stärke der zivilgesellschaftlichen Struk -
turen . Kře n häl t das National e un d das ursprünglich e humanitär e Verspreche n im 
Marxismu s eher für ausschlaggeben d (S. 899). 

Hoc h angesetzt e Ansprüch e werden nich t imme r eingelöst , etwa wenn die zivili-
satorische n Umbrüch e der letzte n Jahrzehnt e des 20. Jahrhundert s als Hintergrun d 
des Zusammenbruch s des Kommunismu s angedeute t werden , währen d in der 
Darstellun g dan n vor allem banal e Ursache n von der Art des Rüstungswettlauf s un d 
der Verschuldun g der Sowjetunio n durc h sinkend e Energiepreis e zur Geltun g kom -
men . Da s Misslingen der Gorbačevsche n Reforme n un d die Auflösung des Im -
perium s geraten Křen , verglichen mit der Schilderun g der analoge n Versuche der 
1960er Jahre , emotionslos , wenn nich t verächtlich : Bezeichnen d ist das Miss-
verhältni s zwischen den im Westen bejubelte n sowjetischen Reformer n un d ihre n 
tschechoslowakische n Vorgängern (S. 966). De r Ablauf der Ereignisse wird nac h 
dem Bild eine r auslaufende n Sanduh r nu r meh r zum Nach - un d Nebeneinande r 
einer dichte n Chronik . Im Rückblic k auf das kommunistisch e halbe Jahrhunder t 
lehn t Kře n eindeutig e Gesamtbewertunge n ab: Da s Rankesch e Prinzi p „unmittel -
bar zu Gott " gilt auch für die kommunistisch e Epoche , un d die mikro - un d makro -
historisch e Perspektiv e halte n unterschiedlich e Antworte n bereit . Da s entsprich t 
Křen s zurückhaltende r Attitüde , aber die Tatsache , dass die Erzählunge n notwendi g 
offen bleiben , rechtfertig t nac h meine r Meinun g nich t seinen allzu zaghaften Schluss. 
Di e Völker Mitteleuropa s habe n im 20. Jahrhunder t gewiss allzu viele Umbrüch e zu 
bewältigen gehabt , aber war diese Miser e Ostmitteleuropa s nu r den beiden totalitä -
ren Großmächte n zu verdanken ? Auch das graue Bild der enttäuschte n idealisti -
schen Hoffnunge n von 1989, die Aussicht, weiterhi n höchstwahrscheinlic h Peri -
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pheri e zu bleiben un d nich t zuletz t die Skepsis gegenüber einem überstarke n 
Deutschlan d (ohn e russisches Gegengewicht! ) ist aber kaum eine adäquat e Gegen -
wartsanalyse . Mi t dem Verzicht auf Perspektive n fehlt der Geschicht e Mitteleuropa s 
1848-1989 die Klammer , der erhellend e Sinn . 

Da s bedeutend e synthetisch e Werk beruh t auf großen Menge n intelligen t geglie-
derte n Stoffs un d vermittel t meh r als nu r Handbuchwissen . Kře n besitzt zweifellos 
ein hohe s Problembewusstsein , auch der Unterschied e der ost-mitteleuropäische n 
Völker, aber sein Anlauf geht nu r selten über ein lebendi g nacherzähltes , nich t 
hinterfragte s Nebeneinande r der Nationalgeschichten , mit Schwerpunk t auf der 
tschechischen , hinaus . Doc h auch für diesen Versuch einer Zusammenscha u muss 
ma n ihm dankba r sein. 

Berlin Bedřic h Loewenstei n 

Tresp, Uwe: Söldner aus Böhmen. Im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und 
Heeresorganisation im 15. Jahrhundert. 

Schöningh , Paderbor n u.a. 2004, 524 S., 1 Karte (Krieg in der Geschicht e 19). 

Wohl kaum eine kriegerisch e Auseinandersetzun g ha t die Kriegsführun g des spät-
mittelalterliche n Europa s so nachhalti g veränder t wie die Kriege gegen die Hussite n 
in Böhmen . Di e in der Literatu r zumeis t pauscha l als „hussitische s Heerwesen " 
wahrgenommene n Einzelelement e des „neuen " Krieges -  nebe n dem verstärkte n 
Einsat z von Schusswaffen un d Fußtruppe n vor allem der Traban t mit seinem großen 
Setzschil d (Pavese) un d die Wagenbur g - verbreitete n sich rasch über ganz Europa . 
Technisch e un d taktisch e Innovatione n verschafften vor allem den in hohe m Maß e 
ideologisierte n Heere n der Taborite n spektakulär e Erfolge. 

Mi t seiner 2004 durc h den renommierte n Werner-Hahlweg-Prei s ausgezeichnete n 
Potsdame r Dissertatio n legt nu n Uw e Tresp eine grundlegend e Studi e über die Ent -
stehun g un d Entwicklun g des böhmische n Söldnerwesen s im 15. Jahrhunder t vor. 
Tresp , der sich bereit s zuvor mit verschiedene n Einzelstudie n un d eine r einschlägi -
gen Quellensammlun g als Expert e für diese Themati k ausgewiesen hat , fragt vor 
allem nac h Strukture n un d Organisationsforme n des Soldgeschäfts . 

Di e der Untersuchun g (noch ) zugrund e liegende These , es lasse sich eine trenn -
scharfe Zäsu r zwischen hussitische m un d nachhussitische m Kriegswesen feststellen 
(S. 13 f.), ha t Tresp in einem spätere n Beitra g selbst noc h einma l relativiert. 1 Eine n 
funktionale n Zusammenhan g zwischen hussitische m Heer - un d böhmische m Söld-
nerwesen , von dem die ältere Forschun g im Anschluss an die wirkmächtige n Ar-
beiten Františe k Palacký s wie selbstverständlic h ausging, kan n Tresp dennoc h mit 
guten Gründe n widerlegen . Verloren auf der einen Seite die spätere n Feldordnunge n 
ihre n religiös aufgeladene n Charakter , wurde n auf der andere n Seite technisch-tak- . 
tische Entwicklungslinie n erst in nachhussitische r Zei t verfeinert , so beispielsweise 
der Einsat z der Pavese in breite r Kette . Leide r unternimm t es Tresp aber kaum , nac h 

Tresp, Uwe: Das böhmisch e Söldnerwesen im ausgehende n Mittelalter . In : Ebneth,  Rudolf/ 
Schmid,  Pete r (Hgg.) : De r Landshute r Erbfolgekrieg. An der Wende vom Mittelalte r zur 
Neuzeit . Regensbur g 2004, 99-122. 
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der eigentlichen Entstehung des böhmischen Söldnerwesens zu fragen, sofern diese 
eben außerhalb der unter dem Etikett des „Hussitismus" subsumierten Bewegungen 
zu suchen ist. Die wenigen Hinweise auf vorhussitische Betätigung des böhmischen 
Adels in fremden Solddiensten (S. 33 f.) werden nicht an eine grundsätzliche Infrage-
stellung der Verbindung des hervorragenden Rufs, welchen das böhmische Kriegs-
wesen durch seine einschlägigen Erfolge während der Hussitenkriege genoss, mit der 
Entstehung des böhmischen Söldnertums rückgebunden. Diese bislang unhinter-
fragte Grundannahme ist mithin weniger dem Verfasser anzulasten, sie liegt vielmehr 
bisher praktisch jeder Beschäftigung mit böhmischen Söldnern zugrunde, zudem ist 
noch nicht abzusehen, ob sie sich überhaupt als prinzipiell beantwortbar herausstel-
len wird. Tresp freilich räumt ein, dass „verschiedene Ansätze [...] auch vorher 
schon zu finden" seien (S. 463). Erzbischof Balduin von Trier beispielsweise bedien-
te sich bereits 1341 ausgerechnet böhmischer Bergleute (wo doch die westlichen 
Bergbaugebiete viel näher lagen), um die Mauern der Burg Felsberg zu brechen. Es 
ließen sich eine Reihe weiterer solcher Indizien finden, die aufzeigen, dass auch vor 
den paradigmatischen Umbrüchen im Militärwesen zur Zeit der Hussitenkriege 
Böhmen als Spezialisten in einzelnen Bereichen des Kriegswesens durchaus ge-
schätzt wurden. Die sozioökonomische Basis für ein ausdifferenziertes Söldner-
wesen von europäischem Ausmaß aber sei, so Tresp, erst durch die Hussitenkriege 
und die folgenden innerböhmischen Konflikte entstanden. Das erscheint in hohem 
Maße plausibel. 

Das Hauptaugenmerk der Studie liegt auf dem Solddienst selbst, auf der An-
bahnung und Abwicklung des Soldgeschäfts, der Organisation des Dienstes und der 
Ausrüstung der Dienstleistenden. Anhand zweier Fallbeispiele - des böhmischen 
Söldnerheeres Herzog Wilhelms von Sachsen im Rahmen der vom Verfasser bereits 
mit einer vorbildlichen Quellenedition bedachten Soester Fehde (1447) und des bay-
erisch-brandenburgischen Krieges (1459-1462) - zeichnet Tresp ein ausgesprochen 
detailliertes Bild von Anbahnung und Verlauf des Solddienstes auf breitester Quel-
lenbasis. Dabei bestätigt sich manch ältere Vermutung, es finden sich aber auch neue 
Einblicke: So kann Tresp zeigen, dass die Angeworbenen der böhmischen Söldner-
verbände vor allem West- und Südböhmen und dem mährischen Raum entstam-
mten, die „böhmischen Söldner" also keineswegs immer Böhmen, sondern zu einem 
großen Teil auch Polen, Ungarn, Egern oder Deutsche aus den Gebieten des Baye-
rischen oder des Böhmerwaldes waren (S. 127 f.). Das ist auch an anderer Stelle 
schon vermutet worden, den Nachweis aber konnte erst Tresp durch die Breite und 
die Quellentiefe seiner Untersuchung erbringen. Bislang weitgehend unbeachtet 
hingegen ist das weite Feld der eigentlichen Musterung geblieben, das er anhand 
zahlreicher Dienstverträge, Quittungen und Schadensersatzforderungen durchmisst 
(S. 331-361). Hier war noch mancher Schatz zu heben, den Tresp ans Licht fördert 
und mittels dessen ein weit differenzierteres Bild des (zumeist adeligen) Söldner-
führers als Unternehmer zu zeichnen sein wird. So wird beispielsweise die zentrale 
Bedeutung aufgezeigt, die dem Umgang mit verwundeten Söldnerpferden zukam: 
Bei ungünstigem Vertragsabschluss konnten sie für den Kriegsherrn ein erhebliches 
finanzielles Risiko (Schadensersatz), bei geschickter Organisation durch Pflege und 
Wiederverkauf gar einen nicht zu unterschätzenden Zugewinn darstellen. 
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Tresps gewichtige Studi e ha t einen Grundstei n gelegt, den zu ummauer n keine 
später e Beschäftigun g mit dem böhmische n Söldnerwese n des Spätmittelalter s um -
hinkomme n wird. Di e Füll e der verwendete n gedruckte n un d ungedruckte n Quel -
len, die leider nu r zu einem Teil übe r das Register erschlossen sind, mag sicher auch 
eine Fundgrub e für manc h weitergehend e Beschäftigun g darstellen . Es steh t zu hof-
fen, dass dieses Grundlagenwer k neue n Anreiz zu einer solche n bieten wird. 

Bochu m Hira m Kümpe r 

Daniela Tinkovä: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa [Sünde,  Ver-
brechen, Wahnsinn  in einer entzauberten Welt]. 
Argo, Prah a 2004, 413 S. (edice Každodenn í život 19). 

Eine r der letzte n Bände , die im Prage r Verlag Argo erschiene n sind, stamm t aus der 
Reih e „Alltagsleben" . E r ist in mehrere r Hinsich t außergewöhnlich . Di e Reih e des 
renommierte n tschechische n Verlages beschränkt e sich bislang auf Übersetzunge n 
von Werken führende r europäische r Historiker , dere n Forschungsgebie t die Sozial-
un d Kulturgeschicht e ist, insbesonder e die Geschichtsanthropologie . Di e langjäh-
rige Orientierun g der tschechische n Geschichtswissenschaf t an eine r traditionelle n 
Geschichtsauffassung , die die Geschicht e als einen rein politischen , ökonomischen , 
sozialen un d kulturelle n Veränderungsprozes s wahrnimmt , un d die erst langsam ein-
setzend e Reflexion neue r Methode n waren un d sind die Ursach e dafür, dass in der 
tschechische n Geschichtswissenschaf t imme r noc h qualitati v hochwertig e Werke 
fehlen . Ums o meh r kan n die Arbeit von Daniel a Tinkov ä begrüß t werden . Di e junge 
Historikeri n lehr t an der Humanistische n Fakultä t der Karlsuniversitä t un d beschäf-
tigt sich mit der Wend e vom 18. zum 19. Jahrhundert , mi t eine r Zei t also, in der der 
Transformationsprozes s der vorindustriellen , monarchistische n zu eine r kapitalisti -
schen , bürgerliche n Gesellschaf t in seiner ersten großen Krise gipfelte. 

In dieser Arbeit werden anhan d des sich verändernde n Verständnisse s gesell-
schaftliche r Phänomen e wie Sünde , Verbreche n un d Wahnsin n die sozialen Um -
wälzungen der Zei t un d der radikal e Wande l der Wertsystem e nachvollzogen , wel-
che in beträchtliche m Ma ß vom Gedankengu t der Aufklärun g beeinflusst waren . 
Tinkov ä fragt, warum , in welcher Weise un d wann es zur „Dekriminalisierung " be-
stimmte r Verhaltensweise n auf der juristisch-legislativen , der kritisch-intellektuelle n 
un d der Eben e der Gerichtspraxi s kam, un d wie diese Bereich e einande r wechselsei-
tig beeinflussten . Sie bedien t sich komparative r Methoden , wobei sie Frankreic h un d 
die Habsburgermonarchi e vergleicht , die in der untersuchte n Zei t eine Schlüsselroll e 
spielten . Thematisc h un d forma l bewegt sich das Buch auf der Grenz e zwischen 
mehrere n wissenschaftliche n Disziplinen : der Sozial-  un d Rechtsgeschichte , der 
Ideen - un d Gedankengeschicht e sowie der historische n Anthropologie . 

Fü r die Beurteilun g der Publikatio n ist es wichtig zu wissen, dass sie als übersetz -
te, überarbeitet e un d vor allem deutlic h gekürzt e Ausgabe der ursprünglic h franzö -
sisch verfassten Dissertatio n „Crime , péché , folie. La décriminalisatio n des crime s de 
déicide , suicide et infanticid e a 1'époqu e des Lumiěres " entstand , die die Autori n 
2002 an der Ecol e des Haute s Etude s en Science s Sociales in Pari s verteidigt hat . De r 
Aufbau des Buche s folgt der vorgeschriebene n Gliederun g von Dissertationsarbei -
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ten: In dem verhältnismäßig kurzen Einleitungsteil stellt die Autorin ihr Thema vor 
(S. 13-33), fasst die bisherige Literatur zusammen und erläutert die Quellen und Me-
thoden, die sie in ihrer Arbeit benutzt. 

Das erste Kapitel widmet sich der „Beccaria-Revolution", die in der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts den Beginn des „neuen Paradigmas in der Kriminalpolitik" 
initiierte. In diesem Kapitel stützt sich Tinková vor allem auf Ergebnisse der bisheri-
gen Forschung und auf die zeitgenössische theoretische Rechtsliteratur. Sie be-
schreibt die radikale Reform des Strafrechts, die sich mit dem Namen des Mailänder 
Ökonomen Césare Beccaria verbindet, und die in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts ganz West- und Mitteleuropa beeinflusste. Diese Reform brachte nicht nur 
die Aufhebung der Verstümmelungsstrafe und die Einschränkung der Todesstrafe, 
sondern auch die Definition des Verbrechens als einer gesetzwidrigen Handlung, 
die zu verüben man sich frei und aus „bösem Willen" entschieden hat. 

Bei dem Versuch, die äußerst problematische Grenze zwischen Verbrechen, Sünde 
und Wahnsinn zu erfassen, den Tinková im zweiten Kapitel unternimmt, stützt sie 
sich vor allem auf Michel Foucault, der die Verwandlung des moralischen in ein 
„bürgerliches" (soziales) Verbrechen beschrieben hat. Gerade die Problematisierung 
dieser Grenze in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts erzwang die Dekrimi-
nalisierung einiger Verhaltensformen, die von der voraufklärerischen Gesellschaft als 
mehr oder weniger schwere Verbrechen angesehen worden waren. Dabei ging es vor 
allem um Verbrechen gegen Sitte, Religion und Sexualmoral, die die Autorin in den 
folgenden Kapiteln ausführlich analysiert. 

Die theoretische Einleitung zu diesem Hauptteil des Buches ist das dritte Kapitel, 
das den Titel „Verbrechen gegen Moral und Religion" trägt. Vor dem Hintergrund 
des Denkens der „traditionellen" Gesellschaft werden hier Delikte gegen die gött-
liche Majestät (Crimen laesae Maiestatis Divinae) als Verbrechen gegen die Reinheit 
des Körpers, Gotteslästerung und Kirchenfrevel definiert. Die nachfolgenden Kapi-
tel behandeln die Veränderung der Auslegung einiger ausgewählter Delikte: Das 
vierte Kapitel widmet sich der Frage der Gotteslästerung, das folgende Kapitel dem 
Vergehen gegen Heiliges und der Profanierung, im sechsten Kapitel geht es um den 
Freitod, Kapitel sieben befasst sich mit der Frage „Vorbeugen oder strafen?" und das 
achte schließlich mit dem Thema Kindstötung und Abtreibung. 

Der Aufbau dieser Kapitel folgt im Wesentlichen einem Schema: Die Autorin ana-
lysiert zunächst die Deutung des jeweiligen Vergehens durch die Gesellschaft und 
die strafrechtliche Praxis in der Zeit vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, in 
einigen Fällen bis Anfang des 19.Jahrhunderts. Daran anschließend beschreibt sie die 
Veränderung der Auslegung dieser Delikte sowie den Fach- und den gesamtgesell-
schaftlichen Diskurs der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und geht auf die Ein-
flüsse ein, die dieser auf zeitgenössische Strafgesetzbücher und die Gerichtspraxis 
hatte, aus der sie zahlreiche Beispiele anführt. Bei der Begründung ihrer Thesen 
stützt sich Tinková allerdings mehr auf die zeitgenössische theoretische Strafrechts-
literatur und vor allem auf die neu entstehenden Strafrechtskodices als auf Beispiele 
aus der Praxis und ihre statistische Auswertung. 

Bei der Analyse wird die in der Einleitung angekündigte Methode der Kompara-
tion konsequent eingehalten: Die Autorin stellt auf der Basis ihrer umfassenden 
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Kenntnisse den radikalen Veränderungsprozess im vorrevolutionären Frankreich 
dem völlig anders gearteten Weg der aufklärerischen Reformen der Habsburger-
monarchie gegenüber. Anhand ihrer Beispiele kann sie jedoch zeigen, dass beide 
Modelle von Dekriminalisierung bestimmter Sünden und Verbrechen in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts im Großen und Ganzen zu dem gleichen Ergebnis führ-
ten. 

Schließlich widmet sich Daniela Tinková allgemeinen gesellschaftlichen Erschei-
nungen, die in Zusammenhang mit der Dekriminalisierung der behandelten Ver-
gehen standen - u.a. der Schaffung bzw. Abschaffung von Verbrechen, der Säku-
larisierung, der Individualisierung und Entwicklung des neuzeitlichen Subjekts 
sowie der Wandlung der gesellschaftlichen Meinung vom Verbrecher. Die beigefüg-
ten Tabellen illustrieren die numerische Entwicklung von Gerichtsverfahren wegen 
einzelner ausgewählter Verbrechen vor dem Pariser Parlament, dem Prager Ap-
pellationsgericht und dem Supremo tribunále di guistizia in Florenz in der zweiten 
Hälfte des 18.Jahrhunderts. Den Abschluss des Buches bildet eine Übersicht der 
benutzten Quellen und Literatur sowie ein Personenregister. 

Bezüglich des Konzeptes, der Methode und Form dieser Publikation stellen sich 
mir einige Fragen, auch habe ich einige Bedenken. Das größte Problem bildet mei-
ner Meinung nach die Tatsache, dass der eigentliche Text, Tinkovás Dissertation, 
deutlich gekürzt wurde. Auf diese Weise wurden entweder ganze Kapitel oder Ka-
pitelteile reduziert, die für den Leser, insbesondere für das Fachpublikum, wichtig 
gewesen wären. Unmittelbar ist dies bei der Einleitung sichtbar, in der die Er-
läuterung der Themen-, Konzept- und Methodenwahl mehr Aufmerksamkeit ver-
dient hätte. Aus diesem Grund fragt man sich während der Lektüre des ganzen 
Buches, warum die böhmischen Länder und die Toskana gerade Frankreich (bzw. 
Paris) gegenübergestellt werden, ohne dass die Österreichischen Länder, die ja ein 
untrennbarer Teil der Habsburgermonarchie waren, einbezogen wurden. Als un-
nötige und unerwünschte Textreduktion erscheint auch die Kürzung des Begleit-
apparates. So liefert die Quellenübersicht nur einen unvollständigen Überblick über 
die Archive und Fonds, aus denen die Autorin geschöpft hat. Die Ungenauigkeiten 
und Fehler im Fußnotenapparat entgehen dem aufmerksamen Leser ebenfalls nicht. 
Etwas problematisch ist zudem das Übermaß sehr spezieller Fachausdrücke, die 
nicht näher erklärt werden. Deshalb bleibt unklar, an wen sich die Publikation rich-
tet: an ein kulturell interessiertes Laienpublikum, für das die Lektüre eines solchen 
Buches schwierig sein dürfte, oder an die Fachöffentlichkeit, die aber sicherlich ein 
formal besser ausgearbeitetes und vor allem ungekürztes Werk begrüßt hätte. Es 
stellt sich also die Frage, ob es sich wirklich gelohnt hat, Tinkovás Dissertation den 
tschechischen Lesern in dieser gekürzten Form vorzulegen und ob es nicht sinn-
voller gewesen wäre, finanziell etwas mehr für den Druck aufzuwenden und die 
Dissertation in extenso zu veröffentlichen, wie es z.B. in Deutschland üblich ist. 

Trotz dieser Vorbehalte, die eher der Publikationspolitik des Argo-Verlageš zuzu-
rechnen sind, bleibt es unumstritten, dass das Buch von Daniela Tinková als bei-
spielhaft zu bezeichnen ist. Die Autorin hat sich erfolgreich um eine neue Heran-
gehensweise an ein traditionelles, jedoch aktuelles Thema bemüht. Dieses Thema hat 
sie souverän bewältigt; auch hat sie die internationale Forschungsliteratur und eine 
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außergewöhnlic h große Meng e an Quelle n aus ausländische n Archiven herangezo -
gen. Da s Ergebni s ist dahe r nich t nu r ein durchdachter , gut ausgearbeitete r un d 
faktographisc h wertvoller Blick auf die Entstehun g des neuzeitliche n europäische n 
Strafrechts . Es ist vor allem eine Publikation , die neu e thematisch e un d methodolo -
gische Anregunge n gibt. Besonder s herauszustelle n ist die Tatsache , dass es Tinkov á 
dan k ihre s konsequen t vergleichende n Ansatzes gelungen ist, sich von dem egozen -
trische n Blick zu lösen, der in der tschechische n Historiographi e bislang leider 
imme r noc h vorherrscht . 

Leipzig Jaroslava Hausenblasov á 

Fasora, Lukáš/Hanuš,  Jiří/Malíř,  Jiří (Hgg.): Člověk na Moravě 19. století [Der 
Mensch im Mähren des 19. Jahrhunderts]. 

Centru m pro studium demokraci e a kultury, Brno 2004, 501 S. 

Inspirier t vor allem von Bielefelder, Frankfurte r un d Wiener Forschungsprojekte n 
zum Bürgertum , habe n Luká š Fasora , Jiří Hanu š un d Jiří Malí ř von der Masaryk -
Universitä t Brn o (Brunn ) einen repräsentative n Sammelban d mit Beiträgen über den 
Mensche n im Mähre n des 19. Jahrhundert s zusammengestellt . Da s nich t allzu große 
österreichisch e Schlesien , das wirtschaftlic h un d einige Zei t auch verwaltungsrecht -
lich mit Mähre n verbunde n war, habe n sie an vielen Stellen in die Arbeit mit einbe -
zogen . 

U m die Vielfalt der Bewohne r Mähren s im 19. Jahrhunder t erfassen zu können , 
griffen die Herausgebe r auf zusammenfassend e Studie n über die verschiedene n 
Berufs- un d Sozialtype n zurück . Je nac h dere n Einstellun g zum Modernisierungs -
prozes s als dem Hauptcharakteristiku m des 19. Jahrhundert s werden die Bewohne r 
Mähren s in vier Gruppe n eingeteilt . Jede r Grupp e ist ein Kapite l gewidmet : Da s 
erste Kapite l mit dem Tite l „Träge r der Modernisierung " behandel t die „progres -
siven" Berufsgruppe n un d die Modernisatore n selbst (Unternehmer , technisch e 
Intelligenz , freie Berufe usw.). Im zweiten Kapite l -  „Mensche n mit vielfältigen 
Kontakte n zur moderne n Zeit " -  werden die Träger der Modernisierun g im weite-
sten Sinn e vorgestellt, so z.B. Handwerker , Förster , Beamte , Fraue n aus der Mittel -
schich t un d Dienstmädchen . Da s dritt e Kapitel , „Di e Repräsentante n der vor-
moderne n Zeit" , behandel t Bevölkerungsgruppen , dere n politische r Einfluss gegen-
über der vorindustrielle n Epoch e geschwäch t erschie n (Adel, Klerus) . Da s vierte 
Kapitel , überschriebe n „Mensche n am Rand e der Gesellschaft" , stellt schließlic h 
unterst e Gesellschaftsschichte n dar, dene n oft Verachtun g entgegenschlug , weil sie 
als entwurzel t galten un d sich die Gesellschaf t ihre r nich t entledige n konnte : Kri -
minelle , Rom a un d Wanderschauspieler , die trot z ihre r Marginalisierun g eine wich-
tige Rolle bei der Formierun g der moderne n tschechische n nationale n Gesellschaf t 
in Mähre n spielten . 

Obwoh l Modernisierun g das Hauptthem a des Sammelbande s darstellt , befassen 
sich die Beiträge auch mit andere n für das 19. Jahrhunder t charakteristische n Prozes -
sen: mit der Emanzipatio n der Frauen , der Industrialisierung , der Säkularisierun g so-
wie der Urbanisierung . Bei der Untersuchun g dieser Prozess e könne n die die Epoch e 
begrenzende n politische n Date n (1789 un d 1914) jedoch nu r eine Orientierungshilf e 
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geben. Aufgrund der ungleiche n Dynami k der gesellschaftliche n Entwicklun g in den 
einzelne n Zeitabschnitte n zerfällt die Epoch e in mehrer e Unterepochen . 

In ihre n Aufsätzen verfolgen die meiste n Autore n zwei Richtungen : Auf der einen 
Seite versuche n sie, ihre Beobachtunge n zu verallgemeiner n un d die für die Epoch e 
typische n Ereignisse darzustellen . Andererseit s geht es ihne n um die Darstellun g 
von Individualität , die sie am Beispiel einer ode r mehrere r Biographie n illustrieren . 
Obwoh l konkret e Beispiele im Allgemeinen nich t als idealtypisch , sonder n lediglich 
als illustrieren d gelten können , müssen sie eine gewisse Repräsentativitä t erfüllen . So 
entsprac h beispielsweise das Leben eines Dienstmädchen s in der Famili e des Kom -
poniste n Leoš Janáče k in vielerlei Hinsich t sicherlic h nich t dem Alltag eine r ge-
wöhnliche n Dienstmag d un d die ungewöhnlich e Treu e des Dienstmädchens , die von 
der Autori n des Beitrags erwähn t wird, kan n möglicherweis e durc h das außerge -
wöhnlich e Umfel d der Famili e Janáče k erklär t werden . Auch sind selbstverständlic h 
meh r Selbstzeugnisse von Persone n erhalten , die dem gängigen Bild ihre r sozialen 
un d berufliche n Grupp e nich t entsprache n un d deshalb -  im Gegensat z zu der 
„schweigende n Mehrheit " -  das Bedürfni s verspürten , ihre Erinnerunge n aufzu-
zeichnen . Di e Tatsache , dass nich t für alle Theme n gleich viel Quellenmateria l vor-
liegt, zwang die Autore n zu Vergleichen mit den angrenzende n Regione n Böhmen , 
Schlesien un d Niederösterreich . Hierbe i zeigt sich, wie stark sich die Methode n der 
Sozialgeschicht e durc h die Postmodern e veränder t haben : So wurde die Vorstellun g 
eine r apriorische n Vormachtstellun g der Gesellschaf t gegenüber dem Individuu m 
von dem Interess e an der Wechselseitigkei t ihre r Beziehunge n abgelöst, die Auf-
fassung von Geschicht e als Auswirkung „große r Prozesse " aufgegeben. 

Positi v an dem vorliegende n Sammelban d ist vor allem, dass sich die Autore n 
nich t allein auf tschechisch e Beispiele beschränken . Vielmehr wählen sie auch Bei-
spiele aus dem deutsche n Milieu , das im 19. Jahrhunder t in einigen mährische n Ge -
sellschaftsschichte n dominan t war. Thematisier t werden auch Jude n un d die proble -
matisch e Stellun g der Rom a in der Gesellschaft . Das s sich die Herausgebe r entschie -
den haben , Mähre n zu behandeln , ermöglich t sicher eine sensiblere sozialgeschicht -
liche Reflexion . In vielen Fälle n zeigt sich nämlich , dass es unangebrach t ist, die Pra -
ger bzw. die böhmische n Modell e auf ander e Teile der böhmische n Lände r zu über -
tragen . So wird z. B. in den einzelne n Biographie n deutlich , dass sich Mähre n viel 
stärker auf das attraktiv e un d geografisch nah e Wien als auf Pra g hin orientierte . 
Zugleic h wird sowohl mährische n Städte n wie Brno , Olomou c (Olmütz ) ode r Mo -
ravská Ostrava (Mährisc h Ostrau ) als auch regionale n Zentre n un d der Provin z Auf-
merksamkei t geschenkt . Da s Verhältni s des Zentrum s zur Peripheri e demonstrier t 
dabei , wie sich neue s Gedankengu t allmählic h auf mährische m Gebie t durchsetzte . 

Ein wichtiges Untersuchungsfel d stellt für den Ban d die Frag e dar , wie die Re -
präsentante n der vormoderne n Zei t mit progressiven Trend s un d Verhaltensmuster n 
zurech t kamen , mit dene n sie im Zuge der gesellschaftliche n Veränderunge n kon -
frontier t wurden . Aus einigen Studie n wird ersichtlich , wie der Konservatismu s un d 
die Agilität über den wirtschaftliche n un d gesellschaftliche n Erfolg bzw. Misserfolg 
des Mensche n im Übergan g von der vormoderne n zur moderne n Zei t entschied . 
Bedauerlic h ist jedoch , dass es den Herausgeber n -  wie diese selbst schreibe n -  nich t 
gelungen ist, einen kompetente n Auto r für eine Studi e über die Figu r des Arbeiter s 
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zu gewinnen, die für die Zeit der Industrialisierung so wichtig war. Das ist erstaun-
lich, wenn man bedenkt, dass in der Historiographie der sozialistischen Tschecho-
slowakei die Geschichte der Arbeiterbewegung stark begünstigt war. Einige dieser 
Arbeiten haben bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren; möglicherweise wollen 
deren Autoren jedoch nicht zur Arbeitergeschichte zurückkehren. 

Eingangs wurde die Inspiration der Herausgeber durch die deutsche und österrei-
chische Bürgertumsforschung erwähnt. Das Konzept des Bandes lässt das Vorbild 
deutscher und französischer Arbeiten - vor allem der Werke „Der Mensch des 
19. Jahrhunderts", „Der Mensch der Aufklärung" und „Der Mensch der Romantik" 
- denn auch deutlich spüren. In der Einleitung sind den Herausgebern jedoch einige 
Ungenauigkeiten unterlaufen: So wird die bekannte deutsche Historikerin Ute Fre-
vert für einen männlichen Autor gehalten, der von Hannes Siegrist herausgegebene 
Band „Bürgerliche Berufe" fälschlicherweise als „Bürgerliche Professionen" zitiert. 
Damit soll den Herausgebern des Brünner Bandes allerdings nicht die ernsthafte 
Auseinandersetzung mit der modernen Sozialgeschichte abgesprochen werden. 
Auch unterscheiden sich die Bedingungen für die Realisierung solcher Ansätze in 
Deutschland und Tschechien nach wie vor: Während die Bundesrepublik seit den 
1980er Jahren von einer Welle des Interesses am Bürgertum und der Entstehung der 
modernen Bürgergesellschaft überrollt wurde, kann die tschechische Historiogra-
phie die Ergebnisse ihrer Forschungen zum Bürgertum und zum Modernisierungs-
prozess erst seit einigen Jahren systematischer präsentieren. Ich denke hierbei vor 
allem an die Troppauer Forschungen zur Mittelschicht, das Ostrauer Forschungs-
projekt, das sich vor allem auf das Unternehmertum und die Industrialisierung kon-
zentriert sowie an die kontinuierlich wachsende Reihe „Studien zur Sozialgeschichte 
des 19. Jahrhunderts". 

Und während das Bielefelder Forschungsprojekt auf ein festes Autorenteam zu-
rückgreifen konnte, mussten die Beiträger für das hier besprochene Buch erst ge-
sucht werden. Das erklärt auch, warum hier unterschiedliche sozialgeschichtliche 
Ansätze verfolgt werden: Einige Historiker bedienen sich konservativerer Methoden 
und meiden die Herangehensweisen der modernen Sozialgeschichte. So geht etwa 
die Studie „Der Gendarm" vor allem von normativen Vorschriften aus, der Aufsatz 
„Der Arbeiterfunktionär" verfolgt eher die Institutionsgeschichte der Arbeiterbewe-
gung als die soziale Herkunft und die Stellung des Funktionärs, bei der Studie über 
katholische Priester wiederum dominiert die ideengeschichtliche Darstellung. Es sind 
jedoch auch sozialgeschichtliche Studien par excellence vertreten (z.B. „Die Frau aus 
der Mittelschicht", „Der Arzt"). Einige Beiträge haben fast den Charakter eines um 
individuelle Beispiele ergänzten Lexikoneintrags und machen das Buch zu einem nütz-
lichen Hilfsmittel für Forscher, die sich mit der Geschichte der böhmischen Länder 
des 19. Jahrhunderts beschäftigen. Der Sammelband hilft ihnen dabei, sich in der 
komplizierten Entwicklung verschiedener sozioprofessioneller Gruppen zu orien-
tieren. Der Leser kann sich dank des Handbuchs ein Bild vom Forschungsstand zum 
„langen 19. Jahrhundert" in Mähren machen. Der Fachmann erkennt zwar mehr als 
eine Forschungslücke, doch auf diese will die Arbeit schließlich auch hinweisen. 

Opava Martin Pelc 
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Michaela Marek: Kunst und Identitätspolitik. Architektur und Bildkünste im Prozess 
der tschechischen Nationsbildung. 

Böhlau, Köln, Weimar, Wien 2004, 461 S., 145 Abb. 

Die Verbindung traditioneller Fragen der Kunstgeschichte mit kulturwissenschaft-
lichen Zugangsweisen in einem postmodernen, auf Interdisziplinarität fokussieren-
den Forschungskontext führt zu einer fruchtbaren Erweiterung dieses Faches. Die 
Beschäftigung mit dem Themenfeld der Identität verändert den Blick auf die Ent-
stehungskonditionen von Kunst und Architektur. In diesem Zusammenhang ist vor 
allem die Einbeziehung der zeitgenössischen Perspektive durch die Untersuchung 
der im kulturellen Feld von den unterschiedlichen Akteuren geführten Diskurse 
von Bedeutung. Sie erlaubt es, die Werke der Architektur und der bildenden Kunst 
zu rekontextualisieren, also ihr zeitbezogenes gesellschaftliches Umfeld mitzuden-
ken und ihre Bedeutung dadurch präziser zu beschreiben. 

Michaela Mareks Untersuchung über Kunst und Identitätspolitik der tschechi-
schen Nationalbewegung schließt sich der konstruktivistischen Perspektive an, die 
davon ausgeht, dass soziale Wirklichkeit - und demnach auch Identität - nicht als 
etwas Gegebenes angenommen werden kann, sondern durch Debatten und Diskurse 
immer neu konstruiert und ausgehandelt wird. Die Autorin plädiert mit ihrer Arbeit 
dafür, von der Trennung zwischen Kunstwerk und außerkünstlerischen Faktoren 
abzugehen und favorisiert damit eine Blickweise, die Aspekte wie die Einschätzun-
gen der Zeitgenossen, die Wirkung kollektiver Leitbilder und Ansprüche, die von 
„außen" an die Künste herangetragen werden, als Sinnschichten und damit Bestand-
teile des Kunstwerks betrachtet. Dies hat vor allem für die Architektur Gültigkeit, 
die im künstlerischen Autonomisierungsprozess der modernen Gesellschaft stärker 
als andere Gattungen von politisch-sozialen Hegemonien und individuellen Interes-
senslagen der Financiers abhängig ist. 

Michaela Mareks Buch zeigt, wie im 19. Jahrhundert der Kampf um nationale und 
gesellschaftliche Vorherrschaft auch und vor allem auf dem Gebiet der Kunst aus-
getragen wurde. Den verschiedenen nationalen Emanzipationsbewegungen innerhalb 
des Vielvölkerstaates der Habsburgermonarchie war die Abgrenzung nach „außen" 
hin gemeinsam, vor allem gegenüber der „deutsch" dominierten Herrschaft, die mit 
dem Kürzel „Wien" bezeichnet wurde. Die tschechische wie auch andere nationale 
Bewegungen charakterisiert das Pochen auf die Besonderheit und Exklusivität der 
eigenen nationalen Gemeinschaft auf der einen Seite und der Wunsch nach gleichbe-
rechtigtem Umgang und Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Nationen auf der 
anderen. 

Als Beispiele untersucht die Autorin eine Reihe von Prager Bauten, allesamt 
künstlerische Großvorhaben, die sie im Hinblick auf ihre identifikationsstiftende 
Funktion innerhalb der „jungen" und aufstrebenden tschechischen Nationalbewe-
gung ausgewählt hat. Sie zeigt deutlich und detailgenau, wie die verschiedenen 
Akteure des kulturellen und politischen Feldes in den Entstehungsprozess dieser 
Bauten eingreifen und Kunst als ein „Medium der Vergemeinschaftung" zu be-
stimmten Zeiten sogar Realpolitik substituieren konnte. Marek verfolgt dabei die 
nationalpolitische Entwicklung von einer Ära der landespatriotischen Selbstbehaup-
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tung über eine Phase, in der sich die tschechische Nationalbewegung konsolidierte, 
bis zur Umbruchzeit in den 1880er Jahren, in der die „tschechische Repräsentanz in 
der Landespolitik den Primat gewonnen hatte" (S. 13). 

Den Anfang macht ein Blick auf die Aufwertung und Codierung des öffentlichen 
Stadtraumes als Garant für Ebenbürtigkeit in der übernationalen Konkurrenz, etwa 
in der Propagierung des technischen Fortschritts beim Bau der Kaiser-Franzens-
Kettenbrücke und des Bahnhofes, oder auch im Rückgriff auf die Geschichte im Fall 
des Altstädter Rathauses. 

Den Hauptteil der Arbeit bildet die Untersuchung des Prager Nationaltheaters, 
bei dem sich durch die besonders lange, über vier Jahrzehnte reichende Entste-
hungsgeschichte „wie unter Laboratoriumsbedingungen" (S. 79) dessen Funktion als 
Kristallisationskern und Projektionsfläche im Prozess der tschechischen Nations-
bildung nachvollziehen lässt. Die Autorin führt den Theaterbauverein als Aktions-
feld der tschechischen Nationalbewegung vor Augen: Hier wird deutlich, dass das 
Bauvorhaben als Vehikel der nationalen Selbstbehauptung fungierte und nicht der 
Ausdruck eines gefestigten nationalen Selbstbewusstseins war. Ziel der Theater-
gründung speziell für das tschechischsprachige Publikum war die Schaffung eines 
kollektiven Bedürfnisses und die nationale Mobilisierung der Mittelschicht. Dieser 
Prozess ging auch innerhalb der nationalen Bewegung nicht konfliktfrei vonstatten 
- so stieß er z.B. auf die Opposition der jungtschechischen Fraktion. Interessant ist 
dabei, dass in der ersten Planungsphase eine nationale Codierung der Architektur 
noch nicht in Erwägung gezogen wurde, während später der Stil des Theaterbaus mit 
den eigentlich „anationalen" historischen Anklängen an Barock und Renaissance 
von der Publizistik als tschechische Eigenheit definiert wurde. 

Das Großprojekt des Nationaltheaters, im Speziellen die künstlerische Aus-
stattung im Inneren, bildet schließlich auch den Ausgangspunkt für einen Abschnitt 
über die Debatten um das Projekt einer „nationalen" tschechischen Kunst und die 
(nationale) Codierung der Stile. Der abschließende Teil ist der in Bezug auf die 
Stilwahl ebenfalls spannungsreichen Entstehungsgeschichte eines weiteren Identi-
fikationsbaus, des „Museums des Königreiches Böhmen" gewidmet. 

Michaela Mareks Arbeit ist von weit über den Rahmen der tschechischen (Natio-
nal-)Geschichte hinausgehendem Interesse. Sie stellt in der Erforschung der viel-
schichtigen Entstehungsprozesse bildender Kunst und Architektur einen wichtigen 
Beitrag dar, der die Disziplingrenzen der Kunstgeschichte überwindet. 

Graz Antje Senarclens de Grancy 

Puttkamer, Joachim von: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. Slowa-
ken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der unga-
rischen Staatsidee 1867-1914. 
Oldenbourg, München 2003, 531 S., 3 Karten (Südosteuropäische Arbeiten 115). 

In Joachim von Puttkamers leicht gekürzter und überarbeiteter Freiburger Habi-
litationsschrift über die ungarische Schul- und Nationalitätenpolitik der Aus-
gleichsepoche geht es - anders als in der bisherigen Forschung - nicht allein um die 
über Schulen vermittelte Sprachenpolitik (Magyarisierung über Sprache), sondern 
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vielmehr um die Rolle der Schulen „als Agenten massenwirksamer nationaler Identi-
fikation im Konfliktfeld widerstreitender nationaler Ideologien: als Instrumente 
nationaler Integration" (S. 63), die diese durchaus auch als muttersprachliche Schu-
len erfüllen konnten. Auf breitester Quellengrundlage analysiert von Puttkamer 
anhand der Beispiele der Slowaken in Oberungarn sowie der Rumänen und der 
Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen vergleichend die Wirksamkeit der ungari-
schen Schulpolitik im Hinblick auf die nationale Integration im Rahmen des Kon-
zepts der ungarischen Staatsnation. Methodisch knüpft er dabei an die moderne 
Nationalismusforschung und hier insbesondere an das Phasenmodell von Miroslav 
Hroch sowie an Roger Brubakers Konzept der Nation als einer Kategorie der Praxis 
an, die durch kulturelles und soziales Handeln im Alltag vergegenständlicht wird. 
Unter Nation wird ein „zukunftsgerichteter politischer Ordnungsentwurf" verstan-
den, der sein Integrationspotential entfalten konnte, indem er Zukunft „unter Be-
wahrung gleichsam natürlicher Identität" (S. 29) verhieß. Ergänzt wird dieser Ansatz 
durch eine alltagsgeschichtlich inspirierte Perspektive, die nach der Umsetzung auf 
lokaler Ebene und nach der Widerständigkeit und den Handlungsspielräumen im 
Schulalltag fragt. 

Anschließend an einen kurzen, nach ethnischen Gruppen gegliederten Überblick 
über die Nationalbewegungen in Ungarn während der Ausgleichsepoche wird im 
ersten Kapitel des Hauptteils die Schulpolitik im Spannungsfeld von staatlicher 
Lenkung und kirchlicher Autonomie in den Blick genommen. Mit dem Volks-
schulgesetz von 1868 wurde eine verpflichtende staatliche Regelschule einge-
führt, die konfessionellen Schulen wurden unter staatliche Aufsicht gestellt. Diese 
behielten jedoch weitgehende innere Autonomie, wodurch die „Entstehung kon-
solidierter Minderheitenschulen entlang konfessioneller Linien" (S. 19) begünstigt 
wurde. So unterliefen die Kirchen die Vereinheitlichungsbestrebungen. Sie waren 
den Nationalitäten, denen die gleichberechtigte politische Partizipation vorenthalten 
wurde, als einziger Freiraum kultureller Entfaltung geblieben. Ihren unterschied-
lichen historischen Voraussetzungen und Autonomietraditionen entsprechend nutz-
ten die Kirchen diesen in unterschiedlichem Maße: In Siebenbürgen schöpften die 
Protestanten, in Innerungarn die Reformierten diese Spielräume am stärksten aus. 
Das angestrebte „Zusammenwirken von gestaltenden Kirchen und ordnendem 
Staat" (S. 100) wurde somit nicht flächendeckend erreicht. Vielmehr wurde die 
Autonomie und die gleichberechtigte Stellung der rechtlich anerkannten 
Konfessionen als eines der wesentlichen Organisationsprinzipien des multiethni-
schen Staates Ungarn festgeschrieben. Zudem konnte die Schulpflicht aufgrund von 
Gebäude- und Ausstattungsmängeln sowie unregelmäßigem Schulbesuch der 
Kinder und unqualifizierten Lehrern - was ein strukturelles Problem des 
Volksschulwesens bleiben sollte - nie vollständig durchgesetzt werden. Im Jahr 1869 
besuchten im Landesdurchschnitt lediglich 70 Prozent der Schulpflichtigen eine 
Volksschule. 

Einen Wandel führte das Gesetz 28/1876 herbei, das eine staatliche Schul-
inspektion schuf, wodurch der Staat zur treibenden Kraft bei der Erfüllung gesetz-
licher Vorgaben durch die konfessionellen Schulen wurde. Zudem wurde 1879 
Ungarisch zum obligatorischen Fach an allen Schulen, was aber ebenfalls nicht 
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flächendeckend umgesetzt werden konnte. Es kam daher zu einer parallelen Ein-
richtung von staatlichen Volksschulen, die sich in den mehrheitlich rumänisch besie-
delten Komitaten Siebenbürgens konzentrierten. Diese waren ein wesentliches In-
strument der Nationalitätenpolitik, womit die Idee des weltanschaulich neutralen 
Staates und der Staatsnation unterlaufen wurde. Die Lex Apponyi von 1907 führte 
schließlich zu einer weiteren Forcierung der Nationalisierung des Schulsystems und 
sollte helfen, die strukturellen Probleme zu überwinden. Die Volksschulen wie auch 
die Mittelschulen der Nationalitäten zeigten hier verschiedene Grade von Wider-
ständigkeit und Selbstbehauptung: Slowaken und Rumänen waren aufgrund einer 
weitgehend fehlenden nationalpolitisch aktiven Bildungselite sowie ihrer historisch 
schwächer ausgeprägten Autonomie am anfälligsten für staatliche Eingriffe und 
Zurückdrängung der Muttersprachen. Im Ergebnis wurde die weitreichende Auto-
nomie der konfessionellen Minderheitenschulen durch die Lex Apponyi durchbro-
chen. 

Im zweiten Kapitel des Hauptteils untersucht von Puttkamer die Konkurrenz von 
Staatssprache und Mehrsprachigkeit. Als strukturelles Problem zeigte es sich hier, 
dass die Magyaren in Ungarn selbst nur eine relative Mehrheit (46,6%) der Be-
völkerung bildeten und sich in bestimmten Landesteilen konzentrierten. Das führte 
dazu, dass besonders Oberungarn und Siebenbürgen kaum mit der ungarischen 
Sprache in Berührung kamen, so dass diese quasi als Fremdsprache eingeführt wer-
den musste. Als größtes Hindernis für den Ungarischunterricht erwies sich hier er-
neut das Problem fehlender qualifizierter Lehrkräfte, dem auch mit Sofortmaßnah-
men wie Sommerkursen nicht abgeholfen werden konnte. Aber auch die Kenntnis 
der Volkssprache bei den jeweiligen Lehrern stellte ein großes Problem da. Verfügten 
sie über diese Qualifikation, so dass sie sich vor Ort verständigen konnten, waren sie 
anfangs bei der Stellensuche im Vorteil. 

Die statistischen Werte zeigen, dass sich in Folge dieser Maßnahmen die Zahl der 
ungarischsprachigen nichtmagyarischen Bevölkerung von 1880 bis 1910 verdoppel-
te. Setzt man diese Werte allerdings in Bezug zu den Zahlen für den Schulbesuch, 
relativiert sich das Ergebnis, so dass von Puttkamer von einem bedingten Erfolg 
spricht. Festzuhalten bleibt aber, dass Ungarisch als Staatssprache zunehmend un-
entbehrlich wurde und als Elitensprache für den beruflichen Aufstieg und im Staats-
dienst unerlässlich war. Es gehörte der öffentlichen und urbanen Sphäre an, während 
die Volkssprachen dem privaten und ländlich geprägten Kreis zugerechnet wurden. 
Diese starben deswegen auch nicht aus, vielmehr entwickelte sich vielfach Zwei-
sprachigkeit. Das erreichte Sprachniveau richtete sich dabei nach den sozialen 
Milieus und wies ein starkes Stadt-Land-Gefälle auf. 

Das dritte bis fünfte Kapitel des Hauptteils widmet sich der Konkretisierung 
der Nationsidee im Unterricht und im Schulalltag. Hier untersucht von Puttkamer 
anhand von Lehrplänen, Schulbüchern und der Rezeption von Schulfesten die Kon-
kurrenz von nationalen Deutungsangeboten und ihre Durchsetzungsbedingungen. 
Entscheidend war dabei vor allem der Geschichtsunterricht, der integrativ und am 
Ideal einer durch die ständisch-übernationale natio Hungarica vorgeprägten Staats-
bürgernation orientiert war und Gemeinsamkeiten zwischen den Nationalitäten 
betonte. Anders als in Deutschland und Frankreich wurde die Nationsidee daher 
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nicht militarisiert. Von Puttkamer schränkt im Ergebnis die reale Rolle der Schulen 
bei der Vermittlung der Nationsidee ein und interpretiert die dort präsentierten 
Inhalte als „autoritative Deutungsangebote" (S.254), über deren Aneignung noch 
weitere Faktoren entschieden. Herausgearbeitet wird auch hier wieder die Norm-
Praxis-Differenz: Staatliche Vorgaben wurden nicht immer linear umgesetzt, eine 
Folge davon war die Regionalisierung des Geschichtsunterrichts, besonders in 
Siebenbürgen. Es bestand ein großer Spielraum bei der Umsetzung der Vorgaben je 
nach Interesse und Qualifikation der Lehrer, so dass „eine pathetische Übersteige-
rung des Nationalen im Geschichtsunterricht in der alltäglichen Praxis gleichsam 
wieder in die Lebenswelt der Schüler hineingeholt wurde" (S. 264). 

Kennzeichen der Entwicklung der Schulbuchverlage war die Verdrängung kon-
fessionell geprägter zugunsten privater, betont nationaler Verlage sowie die Ein-
führung einer staatlichen Schulbuchkontrolle, zunächst für die Mittelschulen und 
seit 1887 auch für die Volksschulen. Ab den 1890er Jahren richteten die konfessio-
nellen Schulträger eigene Rezensionsorgane ein. Besonders interessant an der Unter-
suchung der Schulbücher sind die Ergebnisse zum semantischen Auseinandertreten 
der Begriffe Nation (nemzet) als der überethnischen politischen Nation und den 
Nationalitäten (nemzetiségek) als der Bezeichnung für die ethnische Herkunft. Das 
Bemühen zielte darauf, diese Differenz zu harmonisieren. So wurden in schulischen 
Jahresberichten ab 1875 anstelle der Volksgruppenbezeichnung nur noch die Sprach-
kenntnisse der Schüler erfasst und die Schulbuchkontrolle versuchte, Nationali-
tätenstandpunkte zu zensieren. Der fundamental wichtige Begriff der „Nationalität" 
wurde so an den Rand gedrängt. Problematisch war auch, dass die verschiedenen 
Sprachen nicht immer die Möglichkeit boten, nach dem Staatsnationskonzept zwi-
schen Volk, Nation und Nationalität zu unterscheiden, zumal sich auch diese Be-
griffe unterschiedlich aufladen ließen. Deutlich wird hier auch der Wandel des Staats-
nationskonzepts hin zum Bild einer magyarisch geprägten Kulturnation seit den 
1880er Jahren. 

Abschließend untersucht von Puttkamer - an die historische Mythenforschung 
anknüpfend - am Beispiel verschiedener Geschichtsmythen deren Tradierung und 
gegenwartspolitische Indienstnahme. Er zeigt, dass die Siebenbürger Sachsen, die 
Slowaken und die Rumänen mit der Vermittlung ihrer Ursprungsmythen darauf 
zielten, „dem magyarischen Führungsanspruch ein eigenes Geschichtsbild entgegen-
zusetzen, ohne dabei die Grenzen des behördlich Geduldeten übermäßig zu strapa-
zieren" (S. 371), während die Zipser Sachsen und die Juden ein Geschichtsbild 
konstruierten, das für die ungarische Nation warb und so ihre Assimilation recht-
fertigte. 

Im vierten Kapitel des Hauptteils wird die Inszenierung der Nation bei Schul-
festen, insbesondere bei der Millenniumsfeier von 1896, untersucht und die Insti-
tutionalisierung eines Festkalenders mit wichtigen Daten für die Nation beschrie-
ben. Schließlich wird ein Blick auf die Schüler, im Wesentlichen auf der Basis von 
Selbstzeugnissen aus Lesezirkeln und Selbstbildungskreisen, geworfen und ihr Bild 
des Schulalltags und seiner Konflikte vermittelt. 

Von Puttkamer kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass „am Vorabend 
des Ersten Weltkriegs [...] die ungarische Schulpolitik ihre selbst gesteckten Ziele 
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weitgehen d erreicht " (S. 446) hatte . Allerdings mi t erhebliche n regionale n Diffe-
renzierungen , die dazu führten , dass sich die Siebenbürge r Sachsen un d die Rumä -
nen in Siebenbürge n zu „echten " nationale n Minderheite n gewandel t hatten , dere n 
Integratio n nich t durc h die „Ausschaltun g nationale n Sonderbewußtseins" , sonder n 
nu r über die „Vermittlun g gemeinsame r politische r un d gesellschaftliche r Wert-
vorstellungen " (S. 452) funktionierte . Da s darau s erwachsen e Spannungsverhältni s 
konnt e nie ganz aufgelöst werden un d war vor dem Hintergrun d der Konfliktlinie n 
im späten 19. un d zu Beginn des 20. Jahrhundert s eine Strukturschwäch e des Staates . 

Di e detailfreudig e un d sehr gut lesbare Studi e überzeug t vollauf, da eine Füll e von 
Quelle n un d unterschiedliche n methodische n Ansätzen in die schlüssige Gesamt -
darstellun g integrier t wurde , die die Schul - un d Nationalitätenpoliti k in der Aus-
gleichsepoch e unte r Berücksichtigun g moderne r kulturwissenschaftliche r Ansätze 
sehr differenzier t darstell t un d in vielen Facette n beleuchtet . Ergänz t wird der Band 
durc h ein viersprachige s Register der Orts - un d Komitatsname n sowie ein Perso -
nenregiste r un d Abkürzungsverzeichnis . D a umfangreiche s statistische s Materia l 
zur Untermauerun g der Argumentatio n herangezoge n wurde , wäre eine weiterge-
hend e Aufbereitun g in For m von Tabellen un d Diagramme n wünschenswer t gewe-
sen. 

Münche n Christia n Preuß e 

Karbusicky, Vladimir: Geschichte des böhmischen Musiktheaters. Aus dem Nachlaß 
herausgegeben von Melanie Unseld, Albrecht Schneider und Peter Petersen. 
von Bockel Verlag, Hamburg , 2005, 391 S., 74 Abb., zahlr. Notenbeispiele . 

Wer sich von dem Buch des 2002 verstorbene n Hamburge r Ordinariu s für Musik -
wissenschaft eine traditionell e chronologisch e Darstellun g von Date n un d Fakte n 
zur Geschicht e des Musiktheater s in Böhme n erwartet , wird zweifellos enttäuscht . 
Ma n muss dieses Fragmen t gebliebene un d bleibend e Werk ander s lesen, ersten s ein-
mal in aufrichtige r Bewunderun g für Karbusicky s Kollegen , die es aus den nach -
gelassenen Teilkapitel n un d Skizzen zusammengestell t bzw. nac h seinen Absichten 
„rekonstruiert " haben , zweiten s mit Blick auf eine Konzeption , die von Karbusick y 
offensichtlic h nich t als konventionell e „Musik-Geschichte " gedach t war. Es geht um 
meh r als um Musiktheate r in einem traditionel l mehrsprachige n un d plurireligiöse n 
Rau m Mitteleuropas , es geht um Identitätsfragen , die seit dem Mittelalte r imme r 
wieder Ursach e für politisch e un d religiöse Konflikt e bis zu Genozi d un d Vertrei-
bun g waren . Da s Wesen Böhmen s (un d Mährens! ) als Or t deutsch-tschechische r un d 
christlich-jüdische r Symbiose , als einstiger Schauplat z eines friedliche n Zusammen -
lebens verschiedene r Sprache n un d Glaubensbekenntniss e sowie als „Brutstätte " 
purifizierende r historische r Mythe n ist Karbusick y ein grundlegende s Anliegen. 
Da s bestimm t seinen Blick auf die Musikgeschicht e wesentlich . Ein e bedeutend e 
Rolle für die Entwicklun g des Musiktheater s in Böhmen , vor allem als Opern -
sujets, spielen die Mythe n un d Erzählunge n des Mittelalter s als kulturelle s Ge -
meingu t von Deutsche n un d Tscheche n (insbesonder e die auch von italienische n 
Komponiste n vertont e Sage von Libuše un d Přemysl) , ebenso die Zei t der Glaubens -
kriege (ein hussitische s Sujet wurde übrigen s von Antoni o Salieri vertont) . Kar -
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busicky sieht die Entstehun g des Musiktheater s überhaup t als im Mittelalte r ver-
wurzelt . In einem besonder s trübe n Lich t wird die manipulativ e antireformatorisch e 
Rolle des Jesuitenorden s dargestellt , dem es nich t nu r gelang, die Traditio n der 
Mysterienspiel e für seine Ziele zu missbrauchen : I m Zusammenhan g mi t der zentra -
len konspirative n Funktio n des Beichtstuhl s steh t die „Erfindung " des hl. Johanne s 
von Nepomu k un d seiner Zung e als Droh-Reliquie . Kur z bevor die Josephinische n 
Reforme n diesem spätmittelalterliche n Spuk ein End e machen , erschein t als erbit -
tertste r Widersache r der Jesuite n der aufgeklärte Gra f Fran z Anto n Sporc k als Be-
gründe r des Freimaurertum s in Böhmen , als engagierte r Fördere r des neuzeitlichen , 
zunächs t italienisc h dominierte n Musiktheater s un d auch des Spitalwesens . Seine 
Positio n eines „humane n Katholizismus " äußer t sich nich t zuletz t im Kontak t zu 
Johan n Sebastian Bach , der eigens für ihn eine Messe mi t Hörner n instrumentiert e -
Sporc k hatt e das Hör n in Böhme n eingeführt . Di e vielfältigen Verflechtunge n mit 
politische r Geschichte , Religionsgeschichte , Mythologie , Literaturwissenschaft , 
Archäologi e un d Kunstgeschicht e lassen Karbusicky s Buch zu einem interdiszipli -
nären , spannende n Kompendiu m werden , bedinge n aber zuweilen extrem e chrono -
logische Sprüng e un d Exkurse , die bei der ersten Lektür e sogar verwirren können . 
Es steh t jedoch die Absicht des Autor s dahinter , Kontinuitäte n vom Mittelalte r bis 
zur Gegenwar t aufzuzeigen , ebenso , gleichsam als „Netzwerk" , seine ganzheitlich e 
Sicht kulturgeschichtliche r europäische r Zusammenhänge . Die s wird u. a. im Zu -
sammenhan g mi t der Shakespeare-Rezeptio n in Böhme n deutlic h un d der von dem 
englischen Dramatike r aufgegriffenen Traditio n der Mysterienspiele , die in Böhmen , 
imme r meh r angereicher t durc h weltliche un d komisch e Element e (etwa die Figu r 
des Quacksalbers) , bis in die Opernkuns t des 20. Jahrhundert s weiterleben . Ode r in 
jenem Hussitenchoral , der, von Smetan a in „M á vlast" zum Freiheitssymbo l erho -
ben , in der Musi k von Vítězslav Nová k un d Pavel Haa s zur Protestmusi k gegen das 
Dritt e Reic h wurde . Dazwische n hatt e Leoš Janáče k in einem harmlosere n Kontex t 
seinen trinkfreudige n Herr n Brouče k zunächs t auf den Mond , dan n auf eine Zeit -
reise ins hussitisch e Pra g geschickt . 

Ein Hauptanliege n des Autor s ist es, mit nationa l einseitigen Mythe n in der 
Musikgeschichtsschreibun g aufzuräumen , vor allem in der von der marxistische n 
Ästhetik beeinflusste n tschechische n Nachkriegs-Musikwissenschaft : Diese hatt e 
die böhmisch e Musikgeschicht e auf das tschechischsprachig e Elemen t reduzier t un d 
bis in die neuest e Zei t die Zwei- bis Dreisprachigkei t Böhmen s bis zum Zweite n 
Weltkrieg ignoriert . Die s zeigt sich vor allem am Wirken des Komponiste n der 
tschechische n Nationalhymne , Františe k Skroup , des ersten böhmische n Wagne-
rianers , der je nac h Anlass deutsch e ode r tschechisch e Librett i vertont e un d He -
bräisch lernte , um Musi k für seine Tätigkei t in der Synagoge komponiere n zu kön -
nen . Karbusicky s Idealvorstellun g ist eine über Sprache n un d religiösen Bekennt -
nissen stehend e „böhmisch e Identität" , die es „offiziell" bis 1848 gegeben hatt e un d 
der auch der tschechisch e Nationalkomponis t par excellence , Bedřic h Smetan a (in 
der Famili e „Fritz " gerufen) , zunächs t verpflichte t war. Karbusick y nenn t außerde m 
noc h den in seinem Buch nich t meh r behandelte n Josef Bohusla v Foerste r als 
Repräsentante n eines mehrsprachigen , europäische n un d weltoffen-tolerante n Böh -
mertum s un d fühlt sich selber mit seiner Prager-Hamburge r Biographi e in dieser 
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Tradition , was seine Sichtweise radika l vom „Mainstream " der tschechische n Musik -
geschichtsschreibun g abhebt . Das s sich das Buch in seiner Zielsetzun g auch Chri -
stop h Willibald Gluc k un d besonder s dem Wirken Wolfgang Amadeu s Mozarts , sei-
ne r hohe n Prage r Popularitä t un d den böhmische n Inspiratione n in der Musi k zu 
„Figaro " un d „Do n Giovanni " (Melodiebildungen , Inkognito-Motiv ) widmet , ver-
steh t sich von selbst -  Karbusick y erweiter t das Spektru m allerding s auf die Be-
deutun g un d Nachwirkun g der „Zauberflöte " un d ihre s aufklärerische n Gedan -
kenguts . Mi t einem kurze n Kapite l über Car l Mari a von Webers Wirken am Prage r 
Ständetheate r schließ t das Buch , wobei Webers „Freischütz" , lehrbuchkonfor m 
„die " deutsch e Nationaloper , als zutiefst böhmisc h dargestell t wird: Von 1826 bis 
1939 stan d sie in tschechische r Fassun g un d mit neue n Name n für die Haupt -
persone n wie selbstverständlic h auf dem Spielplan der Opernhäuse r Böhmen s un d 
der Tschechoslowakei . 

In der Auseinandersetzun g mit Mythe n wird Karbusick y in eine r Beziehun g sel-
ber zum Opfer eines Mythos : Di e Tätigkei t der Slawenaposte l Kyrill un d Metho d ist 
für Böhme n irrelevant , war schon von dem Aufklärer, Priester , Freimaure r un d 
„Vate r der Slawistik" Josef Dobrovsk ý als „derbe s Märchen " entlarv t worden , be-
kam aber im Kontex t panslawistische r Bestrebunge n im 19. Jahrhunder t eine neu e 
Dimension . Janáček s un d Foerster s (!) „Glagolitische " Messen auf den altkirchen -
slawischen (im Ursprun g altbulgarischen ) Text der Messe wurzeln also auch in 
einem Mythos , paralle l zu jenem der „böhmische n Urgeschichte " als Träger des 
historische n Gedächtnisses . 

Karbusicky s Art der Darstellun g der Operngeschicht e Böhmens , bereicher t durc h 
zahlreich e Abbildungen un d Notenbeispiele , beton t bisher kaum bekannt e ode r 
bewusste Zusammenhäng e in der europäische n Kulturgeschicht e un d verhilft bis-
her unbekannte n Persönlichkeite n des böhmische n Musiklebens , gleich welcher 
Sprache , zu der verdiente n Bedeutung . Derartige s Schließe n von Lücke n un d die 
ganzheitlich e Sicht kulturelle r Entwicklungsprozess e mache n die Arbeit mit dem 
Buch zu einem großen Informationsgewin n un d entschädige n für das manchma l 
etwas mühsam e „Mitspringen " ode r „Querlesen " bei der Lektür e bzw. rechtfertige n 
es. Böhmisch e Musikgeschicht e umfasst eben nich t allein Mozart , Molda u un d 
„slawische " Tänze . 

Salzbur g Ulric h Theiße n 

Koch, Hans-Gerd: Franz Kafka: Kritische Ausgabe. Briefe Bd. 3:1914-1917. 
Fischer , Frankfurt/Mai n 2005, 1142 S., zahlr. Abb. 

Alt, Peter-André: Franz Kafka.  Der ewige Sohn.  Eine Biographie. 

C. H. Beck, Münche n 2005, 763 S., zahlr. Abb. 

Seit 1982 erschein t eine kritisch e Ausgabe aller Texte Kafkas. De r Gesamtbestan d 
der literarische n Texte un d Tagebuchaufzeichnunge n liegt mittlerweil e sowohl in 
einer wissenschaftlichen , mit umfangreiche m Appara t versehene n Ausgabe als auch 
in Leseausgaben vor. Bleiben also Kafkas Briefe, dere n literarisch e Bedeutun g nich t 
erst seit Elias Canetti s genialem Essay zu den Briefen an Feiic e auße r Frag e stehe n 
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dürfte. Die Briefe im Rahmen der textkritischen Ausgabe werden in zeitlicher Rei-
henfolge, nicht wie bisher üblich nach Adressaten geordnet, abgedruckt, wodurch 
die lebensgeschichtlichen Zusammenhänge deutlicher hervortreten. Hierzu trägt 
auch der Abdruck sämtlicher an Kafka gerichteter Schreiben (sofern überliefert) bei, 
Zeugnisse, deren Kenntnisnahme Kafkas Briefe in vielen Fällen erst verständlich 
machen. Neben einem Register umfasst die Briefausgabe einen umfangreichen Kom-
mentar mit Erläuterungen, ferner einen Apparatteil mit Dokumenten und Infor-
mationen zur überlieferungsgeschichtlichen Darstellung nebst textkritischen Ver-
weisen. 

Damit sind die formalen Prinzipien der auf fünf Bände angelegten Brief-Edition 
genannt. Erstmals werden die erhaltenen Briefe, soweit möglich, komplett erfasst, 
was sich gerade im Falle Kafkas als schwierig erweist, denn von den rund 1500 
Briefen sind nur circa ein Drittel im Original zugänglich, etwa 700 Autographen 
befinden sich in der Hand unbekannter Besitzer, weitere 260 in der Hand von 
Personen, die zwar namentlich bekannt sind, den Herausgebern der kritischen Aus-
gabe aber keinen Zugang gewähren. Und circa 80 Briefe sind seit dem Tode ihrer 
ursprünglichen Besitzer verschollen. 

Der nun vorgelegte dritte Band umgreift in zentralen Teilen die Briefe an Feiice 
Bauer, daneben aber auch Schreiben an Max Brod und erstmals abgedruckte an Felix 
Weltsch, die trotz ihrer im Vergleich geringeren Anzahl eine „Art Gegengewicht zu 
dem hermetischen Raum der Korrespondenz mit Feiice Bauer" bilden (S. 8). Er 
umfasst aber auch jenes erschütternde Schreiben an die Schwester Ottla in Zürau 
vom 29. August 1917, in dem Kafka den Ausbruch seiner - tödlichen - Krankheit 
anzeigt: 
Vor etwa drei Wochen habe ich in der Nacht einen Blutsturz aus der Lunge gehabt. Es war 
etwa 4 Uhr früh, ich wache auf, wundere mich über merkwürdig viel Speichel im Mund, 
spucke es aus, zünde dann doch an, merkwürdig, es ist ein Patzen Blut. Und nun beginnts. 
Chrlení, ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben ist, aber ein guter Ausdruck ist es für dieses 
Quellen in der Kehle. Ich dachte, es werde gar nicht aufhören. Wie sollte ich es zustopfen, da 
ich es nicht geöffnet hatte. Ich stand auf, gieng im Zimmer herum, zum Fenster, sah hinaus, 
gieng zurück - immerfort Blut, schließlich hörte es auf und ich schlief ein, besser, als seit lan-
gem. (S. 308) 

Die Tuberkulose, jene, so Kafka, „geistige Krankheit", eröffnet zugleich den Weg 
zu einer Lösung existentieller Konflikte und damit auch den mit Feiice Bauer um die 
Frage einer Eheschließung: 
Ich habe in der letzten Zeit wieder fürchterlich an dem alten Wahn gelitten [...]. Es ist der 
größte Kampf, der mir auferlegt oder besser anvertraut worden ist und ein Sieg (der sich z.B. 
in einer Heirat darstellen könnte, F. ist vielleicht nur Representantin des wahrscheinlich guten 
Princips in diesem Kampf) ich meine ein Sieg mit halbweg erträglichem Blutverlust hätte in 
meiner privaten Weltgeschichte etwas Napoleonisches gehabt. Nun scheint es, daß ich den 
Kampf auf diese Weise verlieren soll. (S. 309) 

Der Ausbruch der Krankheit bietet Kafka den nicht unwillkommenen Anlass, die 
Verlobung mit Feiice zum zweiten Mal und damit endgültig aufzulösen. 

Canetti, Elias: Der andere Prozeß. Kafkas Briefe an Feiice. In: Ders.: Das Gewissen der 
Worte. Essays. Frankfurt/M. 1987, 78-169. 
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Wie gewohn t ha t der Herausgebe r un d Spiritu s recto r der textkritische n Ausgabe, 
Hans-Ger d Koch , ungeachte t aller geschilderte n editorische n Widrigkeiten eine 
fundiert e Editio n vorgelegt, mit der zweifellos die Kafka-Forschun g auf eine solide 
Basis gestellt wird. Bleibt zu hoffen , dass mit den beiden noc h ausstehende n Bände n 
die textkritisch e Editio n insgesamt einen baldigen Abschluss erfährt . 

Will ma n sich mi t Fran z Kafka wissenschaftlich auseinande r setzen , so gilt zu-
nächst , sich der immense n Fleißarbei t eine r Sichtun g der bisherigen Forschun g zu 
unterziehen . Wohl über keine n zweiten deutschsprachige n Schriftsteller , abgesehen 
von Goethe , liegt eine derar t umfangreich e Sekundärliteratu r vor, Zeugni s eine r bis 
heut e andauernde n intensive n fachliche n Beschäftigung , wofür die hier vorzustel -
lend e Biographi e -  meh r eigentlic h Monographi e -  von Peter- André Alt einen wei-
tere n Beleg liefert. Aus eine r literaturwissenschaftliche n Perspektiv e möcht e Alt 
Leben un d Werk Kafkas in Beziehun g setzen . Seine Kernthes e lautet , Kafka, der 
gemäß Untertite l „ewige Sohn" , habe im Werk „Konstellatione n der eigenen Vita 
vorweggenommen" , ja im „Lebe n die Literatur " nachgeahmt . Alt erliegt dabe i kei-
ner simplen Kausalität , da sein biographische r Ansatz ohn e Biographismu s funktio -
niert , den n die Literatu r reflektiere nich t das Leben , sonder n antizipier e es. Nu n las-
sen sich zweifelsohne Verbindunge n herstellen , in dene n die Literatu r die Biographi e 
determiniert , teilweise werden diese von Kafka auch metasprachlic h in die Texte ein-
gearbeitet , ma n denk e z.B. an die Widmun g der Erzählun g „Da s Urteil , Ein e Ge -
schicht e für Fräulei n Feiic e B." Das s diese Erzählun g nich t nu r Rückschlüss e auf die 
Beziehun g Kafkas mit Feiic e Bauer erlaubt , sonder n auch ihr End e vorwegnimmt , 
ha t die Kafka-Forschun g ja durchau s erkannt . Di e Struktu r des Briefwechsels mit 
Feiic e hatt e schon Canett i als einen „Andere n Prozess " gedeutet . Alts These , konse -
quen t auf das Gesamtschaffe n Kafkas angewendet , biete t also durchau s neu e Mög -
lichkeite n einer Verortun g des Werkes im Leben un d vice versa. Allerdings lassen 
sich mit gleichem Rech t weitergehend e Antizipatione n aus dem Werk herauslesen , 
das beispielsweise in der Zei t der „Normalisierung " in der ČSSR als Chiffre für die 
Widrigkeiten des poststalinistische n Systems gelesen wurde . Nich t umsons t ist Kaf-
kas Werk mit kafkaesken Situatione n un d Lebenswelte n konnotiert . 

Ander s als Reine r Stach , dessen Kafka-Biographi e durc h neu e Quellenfund e (so 
des Nachlasse s Felices ) besticht, 2 geht Alt von bisher Bekannte m aus, schafft es dabe i 
aber durchaus , ein mitunte r spannende s Gesamtbil d von Werk un d Biographi e zu 
vermitteln . So werden beispielsweise die Reisen Kafkas in angemessene r Weise ein-
geführt un d zumindes t in Ansätzen auch der politisch-historisch e Kontex t berück -
sichtigt . Problematisc h ist allerding s eine Reih e von sachliche n Fehlern , die sich 
eingeschliche n hat : 1918 wurde nich t die Tschechisch e Republi k (S. 13), sonder n 
die Tschechoslowakisch e Republi k gegründet . 1848 sympathisierte n die Tscheche n 
weniger „mi t (zunächs t moderaten ) Konzepte n der politische n Selbständigkeit " als 
mit austroslawische n Idee n (S. 33) auf der Basis föderal-autonome r Recht e im 
Rahme n der Habsburgermonarchi e -  ma n denk e nu r an den berühmte n Brief 
Palacký s an die Frankfurte r Nationalversammlung . Ein falsches Bild der komplexe n 

Siehe hierzu meine Besprechun g zu: Stach,  Reiner : Fran z Kafka. Die Jahre der Entschei -
dungen . Frankfurt/M . 2002. In : Bohemi a 44 (2003) 286-288. 
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demographischen Realität vermitteln ferner statistische Daten, handelt es sich dabei 
doch häufig um simplifizierende Identitätszuschreibungen, brauchbar allenfalls für 
Instrumentalisierungen in nationaler Hinsicht: „1846 waren 38,6 Prozent der Men-
schen in Böhmen Deutsche, knapp 60 Prozent Tschechen" (S. 34). Der Kreis der 
Dichter um das Café Areo hat nicht unter der Bezeichnung „Argonauten", sondern 
„Arconauten" Eingang in die Literaturgeschichte gefunden. Vereinzelte isolierte und 
häufig unmotivierte Referenzweisheiten von Michel Foucault und Jacques Derrida, 
bisher nicht als Experten im Bereich der Bohemica hervorgetreten, reichen zudem 
nicht aus, die sozial- und kulturhistorischen Kontexte, in denen sich Kafka beweg-
te, zu ergründen. Hinzu kommt, dass die Arbeit dort inne hält, wo wirklich Neues 
zum lebensweltlichen Kontext zu finden wäre, wo beispielsweise perspektivische 
Untersuchungen von Kurt Krolop oder jüngst Marek Nekula einsetzen. Mit der 
vorliegenden Biographie erhält man somit erneut einen auf „deutsche" bzw. „jüdi-
sche" Kontexte reduzierten Kafka, das „böhmische" bzw. „tschechische" Umfeld 
bleibt außen vor, der diffizile wie hybi'ide kulturhistorische und -politische Kontext 
in der Endphase der Habsburgermonarchie harrt - im Blick auf Kafka und seine bio-
graphische Positionierung - weiter einer Ausarbeitung. 

Dennoch, ungeachtet der erwähnten Desiderata bleibt festzuhalten, dass die vor-
liegende Studie mit ihrem Versuch einer „biographischen" Deutung von Kafkas 
Werk bzw. einer „literarischen" Verortung von Kafkas Leben Anregungen bietet, 
welche die Lektüre allemal zu einem Gewinn werden lassen. 

Weimar Steffen Höhne 

Ehlers, Klaas-Hinrich: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft. Die Re-
zeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945. 
de Gruyter, Berlin, New York 2005, 594 S., zahlr. Dokumente (Studia Linguistica Germanica 
77). 

Der Prager linguistische Zirkel formierte sich ab 1926 als eine Gruppe, deren 
Mitglieder in persönlicher Beziehung zueinander standen, die ein gemeinsames For-
schungsprogramm vertraten (mit den „Prager Thesen" von 1929 erstmals als Theorie 
manifest) und die unterschiedlichen internen und externen Identifikationsprozessen 
unterlagen. Dabei handelte es sich um eine international höchst einflussreiche 
Wissenschaftsorganisation, die erst mit der deutschen Besetzung des Landes 1939 
und der Schließung der tschechischen Universitäten auf den Stand „einer privaten 
Vereinigung" zurückfiel. 

Die hier vorliegende Habilitationsschrift ist von dem Anspruch geleitet, eine quel-
lenbasierte Neuerzählung der Geschichte der deutschen Sprachwissenschaft der 
1920er bis 1940er Jahre zu leisten, da durch die weit verbreitete Verspätungs-
hypothese offenkundig bis heute die Fiktion aufrechterhalten wird, Deutschland sei 
ein „Land ohne Strukturalismus" bzw. es sei hier zu einer verspäteten Rezeption 
des Strukturalismus und damit erst in den 1960er Jahren zu einem Anschluss an 
die internationalen Entwicklungen gekommen. Die Ursachen für diesen „deutschen 
Sonderweg" lägen in der Fachgeschichte begründet: in der Isolation der deutschen 
Wissenschaft infolge politischer und ökonomischer Barrieren nach 1918 und dem 
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überwältigenden Einfluss der junggrammatischen Tradition, die eine Rezeption aus-
ländischer Entwicklungen verhindert habe. In dieser verkürzten Rückprojektion 
wird übersehen, dass die internationalen sprachwissenschaftlichen Diskussionen in 
der Zwischenkriegszeit viel intensiver waren und auch Neuansätze wie eben der 
phonologische aus Prag intensiv rezipiert wurden. Entgegen gängigen Befunden 
kann mit einer Vielzahl von Archivalien und Dokumenten nachgewiesen werden, 
dass von einer Abschottung der deutschen Sprachwissenschaft keine Rede sein 
konnte und eine intensive Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus erfolgte. 

Um diese Prozesse der Rezeption und Wirkung in den Blick zu bekommen, geht 
Ehlers von den Texten bzw. Äußerungen aus, „welche von Angehörigen der Prager 
Schule im deutschen Sprachraum überhaupt zugänglich waren [...]" (S.54). Im 
Hinblick auf die Wirkungsgeschichte der Prager Schule wird geprüft, 
ob und auf welche Weise Vorgaben des Prager Strukturalismus in die wissenschaftliche 
Argumentation deutschsprachiger Linguisten übernommen, auf neue Forschungsgegenstände 
übertragen oder langfristig in übergreifende Fach- und Schuldiskurse integriert worden sind. 
(S. 54 f.) 

Über die Rekonstruktion internationaler Wissenschaftskontakte entwickelt der 
Verfasser den methodischen Ansatz einer Verschränkung von „Rezeptions-
geschichte mit einer Historiographie wissenschaftlicher Kommunikation" (S.56). 
Ungeachtet der tschechischen Sprache - slawische Sprachen müssen als Rezep-
tionshindernis betrachtet werden - wurde der Rezeptionsprozess maßgeblich durch 
wissenschaftsexterne Bedingungen beeinflusst. Hierzu zählten die politischen Rah-
menbedingungen, vor allem die enge Einbindung des Prager Linguistik-Zirkels in 
die auswärtige Kulturpolitik der jungen Republik. Der Erfolg der Prager Schule und 
die internationale Durchsetzung der Phonologie waren somit auch der tschecho-
slowakischen Regierung und deren gezielter Wissenschaftsförderung zu verdanken. 
„Gerade im Falle des Prager Strukturalismus ist die internationale Rezeption von 
Prag aus - also produzentenseitig - gezielt initiiert und aktiv gesteuert worden" 
(S. 64). 

Eine wichtige Rolle spielte aber auch das organisatorische Geschick der Prager 
Gruppe. Die Organisation darf als Ausgangsort der internationalen Rezeption gel-
ten, was Ehlers nicht zu unrecht als „Pathos der Organisation" (S. 100) beschreibt. 
Die Mitglieder des Zirkels sorgten strategisch geschickt dafür, dass der Prager 
Strukturalismus auch in der deutschen Sprachwissenschaft Verbreitung fand - und 
zwar über Freiexemplare, Rezensionen, Buchgeschenke bzw. -austausch, was, das 
kann der Verfasser detailliert nachweisen, eine außergewöhnlich große Rolle spielte. 
Anfang 1930 kamen auch die ersten beiden Bände der „Travaux du cercle Linguist! -
que de Prague" in größerer Anzahl im deutschsprachigen Ausland in Umlauf. Ferner 
belegen Untersuchungen der Bibliotheksbestände auf Publikationen des Prager 
Linguistischen Zirkels hin sowie Analysen der persönlichen Kontakte zwischen ein-
zelnen Wissenschaftlern die Zugänglichkeit dieser neuen Theorieansätze, womit 
z. B. Coserius These von Deutschland als „Land ohne Strukturalismus" überzeu-
gend widerlegt werden kann. 

Ungeachtet der übermächtigen Stellung der Sprachinhaltsforschung und ihres 
führenden Vertreters Leo Weisgerber, die von der deutschen Sprachwissenschaft für 



240 Bohemia Band 46 (2005) 

die verspätete Rezeption strukturaler Ansätze verantwortlich gemacht wird, kann 
doch nachgewiesen werden, dass eine Beziehung zu dem Zirkel um Weisgerber 
bestand, der ab Mitte der 1920er Jahre dem polyfunktionalen Modell der Prager 
Schule nahe gestanden hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Weisgerbers auf 
der Erkenntnisfunktion von Sprache basierendes Modell vor allem von seinen 
Schülern - so in einer Festschrift - programmatisch gegen das der Prager Schule ver-
pflichtete Organonmodell Bühlers mit seinen sechs Sprachfunktionen ausgerichtet: 

„Sprache - Schlüssel zur Welt und nicht bloßes Mittel der Verständigung. 
Muttersprache - Prozeß des Wortens der Welt durch eine Sprachgemeinschaft und nicht nur 
Mittel der Rede mit Appell-, Ausdrucks- und Darstellungsfunktion, 
das sind die Grundgedanken, denen er durch seine Arbeiten zum Durchbruch verholfen hat." 
(S. 350 f.) 

Als Gründe für die „Verspätungshypothese" können somit schlüssig eine Kon-
gruenz von identitätsstiftenden Geschichtskonstruktionen sowohl der „modernen 
Linguistik" mit ihrem Anspruch auf Neubegründung des Faches (und damit auf 
Erstrezeption des Strukturalismus) als auch der „inhaltsorientierten Sprachwissen-
schaft" Weisgerbers herausgearbeitet werden. 

Die Rezeptionsprozesse im Pragerdeutschen Wissenschaftsmilieu waren in star-
kem Maße von politischen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen geprägt, 
zu denen das strikte Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden Prager Univer-
sitäten, die seit 1882 in eine tschechische und deutsche getrennt waren, genau so 
gehörte wie die oftmals fehlenden Tschechischkenntnisse der Professoren an der 
deutschen Universität. Die Wirkungsmöglichkeiten des Zirkels innerhalb Prags 
erstreckten sich meist auf eine persönliche Ebene, wobei die Organisationsform 
neben den methodischen und sprachtheoretischen Grundlagen durchaus an Attrak-
tivität gewann - zumindest im weiteren Umkreis der Prager deutschen Slawistik. 

Zum Abschluss dieser fundierten Analyse der Beziehungen zwischen Prager 
Schule und deutscher Sprachwissenschaft, der zweifellos der Charakter eines 
Standardwerkes zukommt, erfolgt eine Einordnung in den fachhistorischen Kon-
text, mit der sich zugleich Grundzüge einer Fachgeschichte der deutschsprachigen 
Linguistik abzeichnen. Im Übergang vom Kaiserreich zur Demokratie ergab sich 
auch für die deutsche Sprachwissenschaft ein erhöhter Legitimationsdruck. In 
Abgrenzung zu den bloßen „Lautverschiebereien" der Junggrammatiker erfolgte 
eine Öffnung des Faches zu funktionalen, sozialen, kognitiven, kulturgeschicht-
lichen, ethnischen und regionalen Kontexten (S. 500), woraus sich die Notwen-
digkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit ergab. In den 1930er Jahren kam es dann 
wieder zu einer Verengung der deutschen Sprachwissenschaft, mit der ein massiver 
Prestigeverlust einherging. Im antipositivistischen Volkstumsdiskurs, der auch die 
Sprachwissenschaft beeinflussen sollte, waren einer breiteren Rezeption des Struk-
turalismus argumentative und methodische Grenzen gesetzt. 

Spätestens am Ende der dreißiger Jahre war die „Klammer des Antipositivismus" allein offen-
bar nicht mehr ausreichend, um die synthetischen Ansätze der deutschen Sprachwissenschaft 
in den Kontext des internationalen Strukturalismus einzubinden. Die Wege der meisten deut-
schen Sprachforscher hatten sich von denen ihrer ausländischen Fachkollegen aus den Grup-
pierungen des Strukturalismus unübersehbar getrennt. (S. 524) 
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Un d dami t war dan n tatsächlic h eine Situatio n entstanden , in der sich die sehr wir-
kungsmächtig e „Verspätungshypothese " herausbilde n konnte . 

Weimar Steffen Höhn e 

Hrodek,  Dominik u. a. (Hgg.): Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze,  dezi-
luze a realita. Pardubicka konference (22.-24.  dubna 2004) [Die slawische Idee im 
mitteleuropäischen Raum.  Illusion, Desillusion und Realität. Pardubitzer Konferenz 
(22.-24.  April 2004)]. 

Uhú, Prah a 2004, 401 S. 

Seit dem Meilenstei n des Sammelbande s „Slovanstv í v národní m životě Čech ů a 
Slováků" (Di e slawische Ide e im nationale n Leben der Tscheche n un d Slowaken) , 
herausgegebe n von einem Autorenkollekti v unte r Vladislav Šťastný im Aufbruchs -
jahr 1968, sind schon fast vier Jahrzehnt e vergangen. Di e sowjetische Invasio n hatt e 
die Neigun g im tschechische n Milieu , sich mit dem Them a der slawischen Ide e zu 
beschäftigen , für längere Zei t verhagelt . So ist erst jetzt , mit langem Abstand un d 
getragen von einer Enkelgeneration , abermal s ein Sammelban d mit meist kürze -
ren , aber gut fundierte n Beiträgen erschienen , der zwar nich t in der 1968 erreich -
ten handbuchartige n Geschlossenheit , aber dafür in eine r buntere n Vielfalt von 
Aspekten un d im interdisziplinäre n Zugriff das Them a „im mitteleuropäische n 
Raum " behandelt . Tatsächlic h ist dieser Band ein Produk t dreie r Tagungen , von der 
Vereinigun g „Stře d -  středoevropsk ý dialog" (dessen Vorsitzende r der Haupt -
herausgebe r Domini k Hrode k ist) un d dre i Partnerinstitute n in dre i Länder n veran-
staltet : dem Institu t für tschechisch e Geschicht e der Karls-Universität , dem Kolle -
gium für Osteurop a in Wrocia w (Breslau ) un d dem Lehrstuh l für slowakische Ge -
schicht e der Comenius-Universitä t in Bratislava. Di e Tagunge n fande n in Pardubic e 
(Pardubitz , 2002 un d 2004) un d in Wrocia w (2003) statt . Als besonder e Leistun g 
muss anerkann t werden , dass der Band sehr rasch erschien . 

Di e große Mehrzah l der 32 Autorinne n un d Autore n ist in den 1970er Jahre n 
geboren . In unsere n Gegende n wäre der Band also als Produk t von „Nachwuchs -
konferenzen " zu bezeichnen ; schon als solches ein bemerkenswerte r Erfolg. Natür -
lich gibt es unte r den Autore n auch vier, die etwas älter sind un d die als „Garanten " 
des ganzen Unternehmen s fungierten . 

Di e meiste n Autore n sind Tschechen , aber nich t alle aus Prag ; unte r den slowaki-
schen gibt es nu r einen aus Bratislava; von den polnische n Beiträger n sind zwei 
Dritte l aus Warschau . Insgesam t zeugt die knapp e Kommentierun g der Verfasserliste 
aber von eine r -  gegenüber den sozialistische n Zeite n -  erfreuliche n Mobilität , so-
wohl innerstaatlic h als auch über die Staatsgrenze n hinweg. 

Auf einen Überblic k über die Problemgeschicht e des Panslawismu s von Radomí r 
Vlček folgen vier Hauptabschnitt e des Buches , die, wie bei solche n Sammelbände n 
üblich , nich t allzu stringen t die vorgetragene n Referat e gruppieren : 

De r erste Abschnit t trägt mit Rech t einen sehr heterogene n Titel : „Slawisch e 
Identitä t -  Mythos , Stereotyp , Realität , Mitteleuropa" . De r gedankenreich e einlei -
tend e Beitra g des Brünne r Slawisten Ivo Pospíši l zeigt schon allein, wie vielfältig un d 
verschränk t die Begrifflichkeiten im Bereich dessen sind, was ma n im deutsche n 
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Sprachgebrauc h allzu pauscha l mit „panslawisch " bezeichnet , un d wie eingebette t 
dieser Komple x in das „Mitteleuropäische " ist. Darau f richte t Olen a Betlij in ihre r 
Studi e über mitteleuropäisch e Identitä t ihre Aufmerksamkeit . Auch sie findet 
kurios , wie das Wort „ostmitteleuropäisch " gerade bei Tscheche n verabscheu t wird, 
was aber bezeichnen d für dere n mitteleuropäische s Zugehörigkeitsgefüh l ist. Micha l 
Téra spür t für das Mittelalte r das Verhältni s zwischen dem eher ethnisc h verstan -
dene n Slawen-Begrif f un d den territoria l konzipierte n Einzelnations-Bezeichnunge n 
auf. Lukasz Ostrowski zweifelt die gegenwärtige Relevan z der nu r noc h histo -
risch wichtigen Kategori e „Slawen " an. Mi t wechselseitigen Stereotype n slawischer 
Natione n beschäftigen sich Pete r Šoltés (ungarisch e Slawen in Reiseberichte n des 
18./19 . Jahrhunderts ) un d Adam Jezierski , der Studierend e von fünf ukrainische n 
Universitäte n nac h ihre m Polenbil d befragt hat . Eine n eher politische n Bereich 
behandel n Marci n Szczepaňsk i (das Slawische in der sorbische n Identität ) un d Adam 
Eberhard t (die Rolle des Slawentum s in der heutige n russischen Außenpolitik) . 

De r folgende Abschnit t über die slawische Ide e „in politische n un d wissenschaft-
lichen Programme n un d Konzeptionen " beginn t mit einem einsichtsreiche n Beitra g 
von Jan Rychlí k über die nu r in begrenzte n Zeitabschnitte n auftretende , weitgehen d 
utilitaristisch e Verwendun g der slawischen Ide e in der sowjetischen Politik . Zwei 
Beiträge analysiere n Aspekte der rechte n Szene in der tschechoslowakische n Zwi-
schenkriegspoliti k in Hinsich t auf das slawische Thema : Domini k Hrode k anhan d 
der Zeitschrif t „Národn í myšlenka " un d Martin a Lustigová mit einer Darstellun g 
der „Slawische n Politik " des wohl auf diesem Gebie t engagierteste n prominente n 
Politiker s Kare l Kramář . Marti n Lacko arbeite t differenzier t die mehrfac h wechseln -
den Stimmunge n der slowakischen Bevölkerun g zum Slawenthem a "während des 
Slowakische n Staate s von 1939 bis 1945 heraus , un d Mare k Syrný setzt das für die 
unmittelbar e Nachkriegszei t fort . Di e slawische Ide e in den tschechische n poli -
tische n Parteie n der „Dritte n Republik " analysier t Micha l Pehr . Mare k Příhod a 
springt zeitlich zurüc k un d beschreib t die Vorstellungen von Jura j Križani č über die 
Slawen. Da s Fortschreite n von der „Slawophilie " zu einem geschichtsphilosophi -
schen Gebäud e bei dem außerhal b Polen s wenig bekannte n Felik s Koneczn y (1862-
1949) verfolgt Krzyszto f Burdon ; der Abschnit t wird von Jitka Komendov á mit 
einem kritische n Blick auf die „Klippen " der „Geschicht e des Slawentums " von 
Jarosla v Bidlo abgeschlossen . 

Ein dritte r Abschnit t ist der „slawische n Ide e in Kultu r un d Bildun g der mittel -
europäische n Völker" gewidmet . Hie r greift Hanu š Nyk l noc h einma l die scho n oft 
beobachtet e Interferen z von Panslawismu s un d Kulturtypenlehr e auf un d bestimm t 
den Or t Danilevskijs , Leont'ev s un d Dostoevskij s in diesem Spannungsfeld . Rudol f 
Kučer a (geb. 1980) schreib t über die Erziehungspoliti k in der Ära Bach un d die 
Slawen. Di e Rolle der katholische n Kirch e in der konfessionel l un d religiös viel-
gestaltigen Ostslowakei im 19./20 . Jahrhunder t wird von Pete r Zubk o untersucht . 
Eine n Kontrapunk t zum Tschechoslowakismu s bildete die „fiktive Gesellschaft " der 
slowakischen Studente n in Pra g in den 1920er Jahre n (Dáš a Beracková) . Zwei kunst -
orientiert e Beiträge runde n diese Sektio n ab: Mare k Krejčí über slawische Element e 
in den polnisch-tschechische n Kulturbeziehunge n der zwanziger Jahr e un d Walde-
ma r Kuligowski über Folkmusi k in Pole n un d - Serbien . 
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Di e „Slawen un d ihre ,Grenzen' " bilden den Generalnenne r des letzte n Ab-
schnitte s in diesem Band . In einer Überlegun g gleichen Titels plädier t Václav Veber 
dafür, die Slawenfrage realistische r auf das Grundproble m „Russlan d un d Europa " 
zu reduzieren . Einige weitere Beiträge stoße n an intern e un d extern e „Grenz" -
Frage n der slawischen Welt vor: Iwon a Wysztygiel schreib t über die Tatare n in 
Polen , Andrze j Tichomiro w über die Lage der Pole n in Weißrusslan d von 1945 bis 
in die Gegenwart , Micha l Šmigel' verfolgt die „Liquidierung " der nachrevolutionä -
ren russischen un d ukrainische n Emigratio n nac h dem Zweite n Weltkrieg. Di e 
Funktionalisierun g des Lausitze r Problem s im polnisch-tschechoslowakische n 
Spannungsfel d währen d des Zweite n Weltkriegs untersuch t Piot r Palys; in die teils 
gute, teils heikle Zusammenarbei t des polnische n un d des tschechoslowakische n 
Geheimdienste s führ t Jiř í Fried l ein. Ebenfall s von Camouflag e bestimm t war das 
Durchschleuse n polnische r Bürger durc h die Nachkriegs-ČS R nac h Westen (Jiř í 
Plachý) . Zu m Schlu ß kritisier t Attila Simo n die Bodenrefor m der Zwischen -
kriegszeit als Mitte l der „slawische n Expansion" . 

De n (meist ) Nachwuchsautorinne n un d -autore n des Bande s kan n durchwe g ein 
solides bis hohe s fachliche s Nivea u attestier t werden . In einigen Fälle n allerdings , bei 
dene n das vom Them a her relevan t wäre, muss als bedauerlic h empfunde n werden , 
dass die Rezeptio n englisch- un d deutschsprachige r Literatu r zu wünsche n übrig 
lässt. Ist das noc h die Folge der frühe r gewohnte n Abschottung , ja Selbstgenüg-
samkeit ? Möglicherweis e aber auch der hohe n Koste n für Fernleih e aus dem Aus-
land . 

Das s dieses Buch kein Register hat , gehör t fast schon zur leidvollen Gewohnheit ; 
manch e der sehr begrüßenswerte n englische n bzw. deutsche n Zusammenfassunge n 
der in Tschechisch , Slowakisch un d Polnisc h geschriebene n Beiträge sind in sprach -
licher Hinsich t rech t holperig . Aber insgesamt ist das ein bunter , imme r wieder an-
regende r un d informativer , ja erfrischende r Band , der die Erkenntni s des Problem -
bereich s „slovanství " an vielen Stellen neu illustriert , an einigen sogar erheblic h 
vorangebrach t hat . 

Marbur g Han s Lember g 

Malíř, Jiří/  Marek,  Pavel u. a. (Hgg.): Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí 
v českých zemích a Československu 1861-2004 [Die Entwicklung der politischen 
Parteien und Bewegungen in den böhmischen Ländern und in der Tschechoslowakei 
1861-2004] 

Doplněk , Brno 2005, 2 Bde., 1826 S. 

Im Herbs t 2005 erschie n ein zweibändige s Kompendiu m der Forschunge n zu poli -
tische n Parteie n un d Bewegungen in den böhmische n Länder n un d der Tsche -
choslowakei/Tschechien s zwischen 1861 un d 2004, das von eine m Team u m Jiř í 
Malí ř un d Pavel Mare k erstellt wurde . Diese s Werk, das Ergebni s mehrjährige r 
Arbeit führende r tschechische r Parteiforscher , wurde schon lange erwarte t un d 
knüpf t an das Handbuc h an, das im Jah r 2000 vom Institu t für Politologi e un d euro -
päisch e Studie n der Philosophische n Fakultä t der Palacky-Universitä t in Olomou c 
(Olmütz ) herausgegebe n wurde . Nu n steh t der tschechische n Wissenschaft endlic h 
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eine übersichtliche Gesamtdarstellung zur Verfügung, die grundlegende Informa-
tionen über die Geschichte der politischen Strömungen, Parteien und Bewegungen 
in den böhmischen Ländern liefert. Arbeiten zum Thema liegen zwar bereits vor, 
doch viele von ihnen sind veraltet und wissenschaftlich überholt. Von der Bedeutung 
der hier vorgestellten Publikation zeugt nicht zuletzt die Tatsache, dass sie finanziell 
von beiden Kammern des tschechischen Parlaments unterstützt wurde. 

Politische Parteien sind der vielleicht wichtigste politische Akteur in der moder-
nen Gesellschaft, sie bilden das Fundament moderner Politik. Ihre große Bedeutung 
liegt unter anderem darin, dass sie das Medium sind, über das die Bürger versuchen, 
einen Anteil an der Staatsmacht zu erlangen, was ihnen gewöhnlich in dem einen 
oder anderen Maße auch gelingt. Das vorliegende Werk nähert sich dem Phänomen 
politischer Parteien chronologisch an: Der erste Band behandelt die Zeitperiode 
1861-1938, der zweite die Jahre zwischen 1938 und 2004. 1861 trat die so genannte 
Februarverfassung in Kraft, die die Entwicklung des Parlamentarismus und der poli-
tischen Parteien in der Habsburgermonarchie überhaupt erst möglich machte, daher 
wurde dieses Jahr als Ausgangspunkt für die Forschungsarbeit gewählt. Als End-
punkt wurde das Jahr 2004 gesetzt, in dem die Tschechische Republik der Euro-
päischen Union beitrat. 

Den Autoren war es ein Anliegen, die politischen Parteien nicht isoliert zu analy-
sieren, sondern sie innerhalb ihres historischen Kontextes zu beleuchten. Aus diesem 
Grund wurden den sechs chronologisch aufeinander folgenden Kapiteln der beiden 
Bände jeweils ein Einleitungskapitel vorangestellt. Hier wird der Forschungsstand 
präsentiert, die allgemeinen Entwicklungstendenzen und Probleme des Parteiwesens 
werden skizziert. 

Die folgenden Porträts der einzelnen politischen Parteien und Bewegungen beste-
hen dann aus Textbausteinen, die - soweit es den Autoren möglich war - einem 
festen Schema folgen: Auf die Schilderung der Entstehung der Partei folgt die Be-
schreibung ihres Programms und des inneren Organisationsaufbaus. Anschließend 
werden die jeweiligen Satellitenorganisationen (z.B. die Abteilungszentralen oder 
die assoziierten Interessengemeinschaften), die Parteipresse sowie die innerpartei-
lichen Beziehungen (Meinungsgruppen, Bewegungen und Fraktionen) dargestellt. 
Schließlich wird untersucht, welche Rolle die betreffende Partei im politischen 
System ihrer Zeit spielte. Den Abschluss jeden Kapitels bilden eine Quellenübersicht 
(Archiv- und Pressematerial) und eine Literaturliste; diese Übersichten sind meiner 
Meinung nach besonders wertvoll. 

Der vorliegende Sammelband hat also seine Aufgabe, eine Übersicht über die 
Entwicklung des tschechischen und tschechoslowakischen Parteiwesens zu liefern, 
mehr als erfüllt. Dennoch ist er nicht ohne Mängel. So erfährt z.B. die Darstellung 
der Geschichte der politischen Parteien im Ersten Weltkrieg oder auch der Beginn 
des politischen Parteiwesens in Schlesien eine recht oberflächliche Darstellung. Der 
Grund für diese Defizite, derer sich die Autoren zum Teil auch selbst bewusst sind, 
liegt vor allem an dem bisher nur schwachen Interesse tschechischer Forscher an die-
sen Themen. 

Daneben hat das Werk aber auch konzeptionelle Schwächen, die ich an dieser 
Stelle erwähnen möchte: So vermisse ich z.B. eine einleitende Studie, die eine De-
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finition der politische n Parteie n liefert un d sich mit ihre r Stellun g im aktuelle n tsche -
chische n politische n Denke n sowie mit der Entwicklun g ihre r rechtliche n Stellun g 
beschäftigt . Außerde m wurde die Rolle der politische n Parteie n im Widerstan d 
gegen den Nationalsozialismu s - auch der Exil-KPTsc h - völlig ausgeklammert . Fü r 
das Verständni s der Nachkriegsentwicklun g ist dieses Kapite l tschechische r Par -
teiengeschicht e jedoch unverzichtbar . Auch erfähr t der Leser nu r wenig über die 
Versuche von Parteiwieder - bzw. -neugründunge n nac h dem Zweite n Weltkrieg. 
Größer e Aufmerksamkei t hätt e meine s Erachten s auch die Geschicht e der Exil-
parteie n nac h 1948 verdient . 

Ein e Schwachstell e bildet auch das ungleich e Nivea u der Beiträge , ärgerlich sind 
die Fehle r in den biographische n Angaben . Dies e Mänge l verweisen aber nu r auf die 
Tatsache , dass ma n sich der Geschicht e der politische n Parteie n in den böhmische n 
Länder n auch weiterhi n widme n muss. Da s stellt für alle Wissenschaftle r eine große 
Herausforderun g dar. 

Pra g Micha l Peh r 

Lozoviuk,  Petr: Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě [Europäische 
Ethnologie aus mitteleuropäischer Sicht]. 
Univerzit a Pardubice , Fakult a humanitníc h studií, Pardubic e 2005,190 S. (Monographic a III) . 

Manch e grundlegend e wissenschaftlich e Arbeit erschein t in einem kleinen , wenig 
bekannte n Verlag un d bleibt dahe r eine r breitere n Öffentlichkei t vorenthalten . Die -
ses Los teilt auch das im Selbstverlag der Universitä t Pardubic e (Pardubitz ) publi -
ziert e Buch von Pet r Lozoviuk . Ausgehend von der in industrielle n un d postindu -
striellen Gesellschafte n weit verbreitete n Annahme , dass Ethnizitä t etwas Natür -
liches, Universelle s un d Allgemeingültiges sei, präsentier t der Auto r vor dem Hinter -
grund bisheriger Fachdiskurs e der Volkskunde/Europäische n Ethnologi e seine 
eigene Theori e der bei vielen Gruppe n in Mitteleurop a bis heut e anzutreffende n 
„ethnische n Indifferenz" . 

Im ersten Teil gibt Lozoviu k einen Überblic k zur Fachgeschicht e un d zu Grund -
fragen der Europäische n Ethnologie , dere n Inspiratione n er von der mitteleuropä -
ischen un d der skandinavische n Fachtraditio n herleitet . Diese s Kapite l hat , ebenso 
wie das darau f folgende , das sich mit der „Methodologi e ethnologische n Schreibens " 
befasst, den Charakte r eine r Anleitun g für Studierende . Es soll dazu beitragen , den 
schwierigen Stan d des Fache s in der heutige n tschechische n Gesellschaf t zu verbes-
sern. Diese Selbstvergewisserung ist aus dem tschechische n Verständni s herau s wich-
tig. De r eigentlic h spannend e Teil des Buche s beginn t jedoch mit dem dritte n 
Hauptteil , in dem Pet r Lozoviu k seine Theori e der ethnische n Indifferen z ent -
wickelt. Es gelingt ihm , überzeugen d darzustellen , dass Ethnizitä t mitnichte n über -
all das leitend e Kriteriu m kollektiver Identitä t ist. In einem vierten Teil plädier t er 
für eine n diskursanalytische n Zugan g zu Frage n kollektiver Denkstrukturen , wobei 
er von einem breite n un d offenen Begriff von „Texten " ausgeht . 

Di e Entstehun g kollektiver Identitä t sieht Lozoviu k als das Ergebni s eines Kon -
struktionsprozesses , dem er einen dynamische n Charakte r zuschreibt . Auch Ethni -
sierun g ist seiner Ansich t nac h ein Konstruk t un d ein Prozess , keineswegs eine 
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naturgegeben e Organisationsform . Sie sei sogar, so Lozoviuk , nich t einma l das zen -
trale Organisationskriteriu m der kollektiven Identität . Seine eigenen Befund e führe n 
ihn vielmeh r zu der Erkenntnis , dass in Ostmitteleurop a noc h heut e Forme n ethni -
scher Indifferen z verbreite t seien. Währen d des Zweite n Weltkriegs habe ma n seitens 
der deutsche n Besatzungsbehörde n auf dieses Phänome n mi t der Einführun g ethni -
scher Kategorisierunge n reagiert , aber auch mit der Konstruktio n „neue r Völker". 
Nac h 1945 wiederu m seien von den kommunistische n Regime n Repressione n gegen 
die ethnisc h nich t festgelegten Bewohne r einzelne r Staate n ausgeübt worden . Belege 
für ethnisch e Indifferen z bringt Lozoviu k auch aus den historische n böhmische n 
Ländern , wo sich beispielsweise Bewohne r des Hultschine r Ländchen s (Hlučínsko) , 
der Grafschaf t Glat z (Kladsko/Klodzko ) ode r der Mährische n Slowakei (Moravsk é 
Slovácko) nich t klar ethnisc h definierten . Ander e Beispiele für ethnisc h indifferent e 
Gruppe n sind für ihn Rom a un d Juden . 

Im letzte n Teil der Arbeit erläuter t Lozoviu k sein theoretische s Konzep t der eth -
nische n Indifferen z anschaulic h anhan d von konkrete n Fallbeispielen , die auf inter -
essante Weise die Korrelatio n von Geschichte , Gegenwar t un d Ethnologi e belegen: 
Bei dem ersten Beispiel geht es um die Heiligsprechun g von P. Jan Sarkande r durc h 
Paps t Johanne s Pau l IL 1995 in Olomou c (Olmütz) . Sarkande r wurde 1576 im ober -
schlesische n Skoczö w (Skotschau ) geboren un d starb 1620 in Olomouc . Er ließ sich 
weder aufgrun d seiner Herkunf t noc h seiner Biographi e in bestimmt e ethnisch e 
Schemat a pressen , wurde aber dennoc h von tschechischen , polnischen , deutsch -
oberschlesische n un d „sudetendeutschen " Katholike n gleichermaße n als Identifika -
tionsfigur reklamiert . Di e Kanonisierun g fiel in eine Zei t regen mährische n Sonder -
bewusstseins, das Sarkande r auch in der Tat für sich beanspruchte . 

Seit der ersten Bibelübersetzun g durc h Floria n Ceynow a (1817-1881) ins Kaschu -
bische wurde n mehrer e Versuche unternommen , die Heilige Schrift in die Sprach e 
jener westslawischen Minderhei t im Norde n Polen s zu übertragen . Dennoch , so 
Lozoviu k zu seinem zweiten Beispielfall, sei es bis heut e nich t gelungen , eine 
Standardfassun g zu finden , die als Identifikationstex t für ein ethnische s Gruppen -
verständni s der Kaschube n hätt e diene n können , dere n Loyalitäte n in der Ver-
gangenhei t häufig den herrschende n Verhältnisse n angepasst waren . 

Da s dritt e Beispiel betrifft das Dor f Karlo v (Libinsdorf ) in Ostböhmen , das 1789 
auf einem konfiszierte n Gu t des Kloster s Zďár na d Sázavou (Saar ) mit nordböhmi -
schen Siedlern neu besiedelt wurd e un d als kleinste „deutsch e Sprachinsel " in den 
böhmische n Länder n galt, obwoh l die Bevölkerun g in der Realitä t seit der Mitt e des 
19. Jahrhundert s gemischtsprachi g war. Aufgrund von Archivbefunde n zeigt Lozo -
viuk die Konstruktio n der „Sprachinseln " auf, die je nac h Perspektiv e im so genann -
ten „Volkstumskampf " als besonder s „schutzbedürftig " ode r „störend " empfunde n 
wurden . Libinsdorf/Karlo v ist ein Beispiel für eine von auße n auferlegte Ethni -
sierung, die der Lebensrealitä t seiner Bewohne r nich t entsprach . 

Da s vierte Beispiel bezieh t sich auf das früher e Jugoslawien : Bis vor nich t allzu 
langer Zei t existierten in Bosnie n un d Herzegowin a fünf Kategorie n der Selbst-
zuschreibung : kroatisch , serbisch, bosnisch , jugoslawisch ode r muslimisch , wobei 
die Grenze n zwischen den ersten vier Gruppe n fließend waren . Hinz u kame n ab 
1878 zahlreich e Siedler aus unterschiedliche n Teilen Mitteleuropas , die zur „Euro -
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päisierung " des Lande s beitragen sollten . Lozoviu k untersuch t u. a. die heterogen e 
Zusammensetzun g der als „deutsch " bezeichnete n Neusiedler . Währen d des Zweite n 
Weltkriegs wurde n diese von den NS-Behörde n größtenteil s zwangsumgesiedelt , ein 
Teil der übrigen Gruppe n (z.B . Polen ) „reemigrierte " nac h 1945; die verbliebene n 
Neusiedle r wurde n im Zuge eine r Re-Ethnisierun g währen d der Phas e des Jugo-
slawischen Bürgerkriegs größtenteil s verstreu t bzw. zum Teil vernichtet . 

Abschließen d beschäftigt sich der Auto r auf breite r Quellengrundlag e mit den 
deutsche n Aussiedlern bzw. Spätaussiedler n aus der UdSS R seit der Nachkriegszeit . 
Er weist auf das diesem massenhafte n Migrationsprozes s zugrund e liegende politi -
sche Konstruk t hin , das in der Bundesrepubli k Deutschlan d sogar Gesetzeskraf t hat , 
aber auch auf das Verhältni s der Aufnahm e dieser spezifischen Grupp e gegenüber 
der allgemeine n Ausländerpoliti k Deutschlands . 

Worin liegt der Gewin n des hier besprochene n Buches ? Nich t nu r staatlich e Be-
hörden , sonder n auch die modern e Historiographi e neigt inzwische n dazu , alle ge-
schichtliche n Entwicklunge n in Mitteleurop a im 20. Jahrhunder t auf Phänomen e der 
Ethnizitä t zurückzuführen . Inzwische n im Einzelfal l überhaup t nich t meh r kritisch 
hinterfragt e Schlagwort e wie „ethnisch e Säuberungen " bestimme n aktuell e ge-
schichtspolitisch e Debatten . Auch mit den Konzepte n von „Multiethnizität " ode r 
„Multikulturalität " ist der Ide e der ethnische n Indifferen z nich t beizukommen . Vor 
diesem Hintergrun d täte n auch Teile der Geschichtswissenschaf t gut daran , bei der 
Europäische n Ethnologi e einige Nachhilfestunde n zu nehmen . Da s hier vorgestellte 
Buch von Pet r Lozoviu k könnt e dabe i eine hilfreich e Lektür e sein. 

Oldenbur g Tobia s Weger 

Geršlová,Janal Sekanina,  Milan: Lexikon  našich hospodářských dějin [Lexikon unse-
rer Wirtschaftsgeschichte]. 
Libri, Prah a 2003, 488 S. 

Mi t dem vorliegende n Handwörterbuc h zur tschechischen/tschechoslowakische n 
Wirtschaftsgeschicht e reagieren Jan a Geršlov á un d Ivan Sekanin a von der Techni -
schen Universitä t Ostrava (Ostrau ) auf ein Desiderat , das in Tschechie n lange Zei t 
bestand : Fü r Historike r wie Wirtschaftswissenschaftle r fehlte bisher ein solides 
Nachschlagewer k zur Wirtschaftsgeschichte . Da s übersichtlic h zusammengestellt e 
Lexikon enthäl t meh r als 1 000 Stichwort e -  darunte r Fachausdrücke , Name n von 
Persönlichkeite n sowie Wirtschaftsdate n für verschieden e Zeitabschnitt e - , die in 
kurze n Artikeln erläuter t werden . Im Anhan g des Werkes finden wir nebe n einem 
Glossa r der fachspezifische n Fremdwörte r ein ausführliche s Quellenverzeichni s 
sowie ein Register der Stichworte , das nac h einzelne n Themenbereiche n unterglie -
der t ist. 

Geršlov á un d Sekanin a habe n sich bei der Wahl der Stichwort e nich t auf die 
Wirtschaftsgeschicht e im engeren Sinn beschränkt . Dankenswerterweis e habe n sie 
auch allgemein e Termin i aus dem Bereich der Ökonomi e aufgenommen , ohn e dere n 
Kenntni s die wirtschaftlich e Entwicklun g nich t erklär t werden könnte . Ebens o 
nachvollziehba r erschein t die Entscheidun g der beiden Autoren , da un d dor t Date n 
der Politikgeschicht e einzubeziehen , sofern diese die zeitgenössische n ökonomi -
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sehen Abläufe entscheiden d geprägt haben . Di e Wahl der Stichwort e häng t freilich 
von der subjektiven Einschätzun g der Verfasser ab, so dass dem kritische n Benutze r 
die eine ode r ander e Informatio n fehlen ode r auch überflüssig erscheine n könnte . 

Da s Handbuc h stellt eine überau s nützlich e Informationsquell e nich t nu r für 
Wissenschaftler , Lehre r un d Studente n dar , sonder n auch für die Praxis verschieden -
ster Berufsgruppen . Nich t zuletz t biete t es nicht-tschechische n Experte n einen ein-
fachen Zugan g zur den tschechische n Fachtermini . Dahe r sollte es künfti g in keine r 
einschlägigen Handbibliothe k fehlen . 

Bad Hombur g Jiří Kost a 

Kosta, Jiří: Die tschechische/tschechoslowakische Wirtschaft im mehrfachen Wandel. 

Lit-Verlag, Münste r 2005, 300 S. 

Jiří Kosta , intellektuelle r Protagonis t des Prage r Frühlings , nac h der Emigratio n 
bis 1987 Inhabe r des Lehrstuhl s für sozialistische Wirtschaftssystem e an der Uni -
versität Frankfur t am Main , ist auch breitere n Leserkreise n durc h die Erinnerunge n 
an sein „Lebe n zwischen Bangen un d Hoffen " bekann t geworden . De r hier ange-
zeigte Band , die Summ e seiner wissenschaftliche n Erkenntnisse , führ t 13 zwischen 
den frühe n 1970er un d den späten 1990er Jahre n entstandene , an unterschiedlichen , 
teilweise entlegene n Orte n veröffentlicht e Studie n zur Wirtschaftsgeschicht e der 
Tschechoslowake i bzw. Tschechien s zusammen ; ein zweiter, eher theoretisc h orien -
tierte r Teil behandel t Problem e sozialistische r Wirtschaftssysteme . Di e Sammlun g 
ersetz t kein Lehrbuch , ungeachte t dessen ist sie von großem Interesse , weil bis-
lang, abgesehen von Alice Teichova s „Wirtschaftsgeschicht e der Tschechoslowakei" , 
keine die Jahrzehnt e von 1918 bis 1989 umspannend e einschlägige Monografi e exis-
tiert . Di e Wirtschaftsentwicklun g der Zwischenkriegszeit , die sozialistische Period e 
un d die Transformatio n der 1990er Jahr e werden etwa gleichgewichti g behandelt , 
ma n vermisst eigentlic h nu r den Blick auf das „Protektorat" , dessen Wirtschafts -
geschicht e allerding s erst in allerjüngste r Zei t intensive r erforsch t wird. Spezielle 
Aufmerksamkei t gilt -  der notorisc h hohe n Außenhandelsabhängigkei t der Tsche -
choslowake i angemesse n - Frage n der Außenwirtschaft . Intensive s Augenmer k wid-
me t der Auto r den für die tschechoslowakisch e Wirtschaf t immer , auch in Zeite n 
ihre r brachiale n Umorientierun g nac h Osten , eminen t wichtigen Wirtschafts -
beziehunge n zu Deutschland . Auch diese Schwerpunktsetzun g liegt in der Natu r der 
Sache . 

De r Erste n Republi k der Zwischenkriegszei t bescheinig t Kost a zu Rech t insge-
samt günstige Vorbedingunge n für einen wirtschaftliche n Aufschwung; nich t zuletz t 
wurde dieser durc h eine institutionel l solide verankert e demokratisch e Wirtschafts -
politi k bewirkt , die nu r in wenigen Bereiche n - dere n Umfan g Kost a allerding s un -
terschätz t -  Vermachtungstendenze n zuließ . In der hier vorexerzierte n Verknüpfun g 
von Staatsinterventione n un d Mark t waren , so darf der Leser interpolieren , die Re-
formkonzept e des Prage r Frühling s vorgeprägt . Di e Rigiditä t un d die Ineffizien z des 
zentraladministrative n Planungssystems , seine Unfähigkei t zur Innovatio n un d die 
Vernachlässigun g der Konsumentenbedürfniss e stellten , gemessen an der Zwischen -
kriegszeit, eine Regression dar. De n bürokratische n Staatssozialismu s konfrontier t 
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der Prage r Frühlin g mit dem innovative n Entwur f eines freiheitliche n Sozialismus . 
Di e angestrebt e Synthes e von Plan un d Mark t in der Ökonomi e sowie von basis-
demokratische n un d repräsentativ-demokratische n Pluralismuskonzepte n in der 
Politi k ist auf die Zentralperspektiv e eines Sozialismu s mit menschliche m Antlit z 
ausgerichtet . Di e „Normalisierung " der 1970er un d 1980er Jahr e stellt demgegen -
über eine zweite Regression dar ; ihr begegnet Kost a nu n allerding s mit dem 
Plädoye r für weitestgehend e Dezentralisierun g un d Entflechtun g der administrati -
ven Monopole , für die kompromisslos e Umstellun g auf Mark t un d Wettbewer b un d 
den Rückzu g des Staate s auf die Sorge für öffentlich e Dienst e un d Infrastruktur . 

Nu r angedeute t werden kan n hier die Füll e luzider , Theori e un d Empiri e ver-
schränkende r Analysen; diese behalte n imme r auch die politische n Rahmenbedin -
gungen im Auge. In ihre r zeitliche n Folge erschließ t sich auc h der Wande l von 
Kosta s Auffassungen: De r Glaub e an die Reformierbarkei t sozialistische r Systeme 
un d an den Dritte n Weg zwischen kapitalistische r Marktwirtschaf t un d sozialisti-
schem Plan-Markt-Model l schwindet ; an seine Stelle trit t End e der 1980er Jahr e ein 
vorsichtige r Optimismu s hinsichtlic h der Möglichkei t revolutionäre r Umbaute n von 
Gesellschafte n sowjetischen Typs. Zielperspektiv e ist nu n der Wohlfahrtsstaa t west-
lichen Zuschnitts , dessen Ausgestaltun g im Detai l den Akteure n un d den jeweils 
konkrete n Umstände n überlassen bleiben soll. Weil der bürokratisch e Sozialismu s 
nich t durc h Mar x begründe t un d legitimier t wurde , ist dieser für die Fehlentwick -
lungen in Osteurop a nich t haftba r zu machen . Di e emanzipatorische n Werte des 
Sozialismu s - Freiheit , Gerechtigkeit , Solidaritä t -  könne n un d sollen deshalb , so 
Kosta , auch im Transformationsprozes s feste Größe n bleiben . 

Salzbur g Christop h Boyer 

Sekanina,  Milan: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v 
Československu a některá její východiska [Wann ging es uns am schlechtesten? Die 
Wirtschaftskrise der 1930er Jahre des 20. Jahrhundert und einige ihrer Auswege]. 
Libri, Prah a 2004, 144 S. 

Mi t seiner Monographi e über die Wirtschaftskris e der 1930er Jahr e in der Tsche -
choslowake i hat Mila n Sekanina , Dozen t an der technische n Universitä t in Ostrava 
(Mährisch-Ostrau) , ein Them a aufgegriffen, das nich t nu r ein lehrreiche s Kapite l in 
der ökonomische n Entwicklun g der Erste n Republi k darstellt , sonder n darübe r 
hinau s auch wegweisende Schlussfolgerunge n über die Bewältigun g von Krisen in 
Industrieländer n zulässt. 

Di e breit angelegte Studi e umfasst fünf Kapitel . Eingang s wird die tschechoslo -
wakische Wirtschaftsentwicklun g von der Staatsgründun g im Jah r 1918 bis zum 
Beginn der sich um die Jahreswend e 1929/193 0 abzeichnende n Krise skizziert . 
Sekanin a nimm t die Ergebnisse in den Blick, die in den einzelne n Wirtschafts -
bereiche n - der Industrie , der Landwirtschaft , dem Außen - un d dem Binnenhandel , 
dem Geld - un d Finanzwese n - in dieser Zei t erzielt werden konnten , wobei es ihm 
gelingt, den Einfluss der wirtschaftspolitische n Maßnahme n auf diese Entwicklun g 
überzeugen d zu verdeutlichen . In der ersten Period e -  von 1918 bis etwa 1923 - ließ 
der Aufschwung infolge eine r stark reglementierte n Wirtschafts - un d einer deflatio -
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nären Währungspolitik auf sich warten. Erst die zweite Hälfte der 1920er Jahre führ-
te dank eines (mit Ausnahme der protektionistischen Landwirtschaftspolitik) relativ 
liberalen Kurses zu einem wirtschaftlichen Boom. Die von Sekanina als „Mono-
polisierung" charakterisierten Konzentrationstendenzen in der tschechoslowaki-
schen Industrie scheinen dem Rezensenten allerdings etwas überzogen geschildert 
zu sein. Bei diesen Tendenzen handelte es sich wohl weniger um Monopole als viel-
mehr um Oligopole, die sowohl dem nationalen als auch dem internationalen Wett-
bewerb unterworfen waren - so etwa im Maschinenbau oder in der Automobil-
industrie. 

Im zweiten Kapitel untersucht Sekanina den Verlauf der Wirtschaftskrise, der in 
einem rapiden Abschwung der Industrieproduktion, einer krassen Schrumpfung der 
Aus- sowie der Einfuhr, einer bedrohlichen Währungskrise sowie nicht zuletzt in 
fatalen Folgen für den Lebensstandard der Bevölkerung zum Ausdruck kam. Als 
Ursache der Krise stellt Sekanina die sektorale Struktur der tschechoslowakischen 
Volkswirtschaft heraus, die sich in der Ära Österreich-Ungarns entwickelt hatte; 
besonders ungünstig wirkten sich dabei die gegenüber einer unzureichend ent-
wickelten Schwerindustrie überdimensionierte Leichtindustrie, die regionale 
Diskrepanz des Entwicklungsniveaus und nicht zuletzt die extreme Außenhandels-
abhängigkeit der Tschechoslowakei aus. 

Das Folgekapitel thematisiert die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die par-
teipolitische Landschaft, wobei der Fokus vor allem auf den Parlamentswahlen von 
1935 liegt: Bekanntermaßen konnten die radikalen oppositionellen Parteien bei die-
sen Wahlen einen gewaltigen Zugewinn an Stimmen erzielen. In den deutsch besie-
delten Grenzgebieten verdrängte die Sudetendeutsche Partei (SdP) die „staatstragen-
den" deutschen Gruppierungen - die deutschen Sozialdemokraten, den Bund der 
Landwirte sowie die Christlich-Sozialen. Zu Recht hebt Sekanina die ungünstigen 
strukturellen Bedingungen des Grenzlandes (Industriestruktur, Exportabhängigkeit) 
und ihre sozialen Folgen (Arbeitslosigkeit) als wichtigen Faktor für den Erfolg der 
SdP hervor. Da die Parteienlandschaft der Tschechoslowakei hochgradig fragmen-
tiert war, avancierte die Partei Konrad Henleins mit 15,2 Prozent der Wähler-
stimmen zur stärksten Partei im Prager Parlament. Aber auch die beiden anderen 
gegen die Tschechoslowakei gerichteten Parteien - die KPTsch und die klerikal-
nationalistisch orientierte Volkspartei Hlinkas in der Slowakei - erhielten mit 10,3 
bzw. 20,1 Prozent beträchtliche Stimmenanteile. Neben den Parteien untersucht 
Sekanina auch die Akteure der Wirtschaftspolitik, die „Kapitalzentren" sowie ein-
zelne politische „Entscheidungsträger". Hier wäre die zwar informell agierende, 
jedoch zweifellos einflussreiche Gruppierung um Masaryk - „die Burg" - noch zu 
erwähnen gewesen. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung des im Verlauf der 
Krise zunehmenden staatlichen Interventionismus, der mit protektionistischen 
Maßnahmen in der Außenwirtschaft einherging. 

Der ökonomischen und politischen Bestandsaufnahme folgt eine aufschlussreiche 
Darstellung zeitgenössischer Vorstellungen bzw. Konzepte zur Überwindung der 
Krise. Zunächst geht Sekanina auf die Ideen des führenden Nationalökonomen 
Karel Engliš, Professor an der Brünner Universität und zeitweiliger Finanzminister 
bzw. Gouverneur der Nationalbank, ein. Anknüpfend an seine ablehnende Haltung 
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gegenüber dem Rašínsche n Deflationskur s der ersten Nachkriegsjahr e kritisiert e 
Engliš auch in den 1930er Jahre n die auf die Goldwährun g gestützt e Aufwertun g der 
Krone . Als überzeugte r Liberale r wies er staatlich e Eingriffe in den güterwirtschaft -
lichen Bereich zurück , befürwortet e jedoch zu einem relativ späten Zeitpunk t -  erst 
End e 1933 - die angesicht s des katastrophale n Exporteinbruch s längst fällige Ab-
wertun g der Krone . 

Di e Sozialdemokrate n tendierte n von allen tschechische n Parteie n am stärkste n zu 
von staatliche r Seite initiierte n nachfrageorientierte n Lösungen , die gewisse Ana-
logien zum Keynesianismu s aufwiesen; wobei Keyne s erst in der zweiten Hälft e der 
1930er weltweit bekann t wurde . Di e der „Burg " nah e stehende n Nationale n Sozia-
listen un d die Agrarparte i hatte n keine klaren Konzept e entwickelt . Indesse n bote n 
die Kommuniste n eine radika l ander e Lösun g an: Ihr e Parol e „Fü r einen proletari -
schen Ausweg aus der Krise" bedeutet e für sie „ein e Orientierun g auf die sozialisti-
sche Revolutio n un d die Diktatu r des Proletariat s hin " (S. 111). 

In seinem kurze n Fazi t formulier t Sekanin a nich t zu Unrech t seine Skepsis gegen-
über den unzureichende n wirtschaftspolitische n Maßnahmen , die von Parteie n wie 
Experte n in der Tschechoslowake i vorgeschlagen un d partiel l auch realisiert wurden . 
Nac h Meinun g des Rezensente n musst e aber darübe r hinau s vermerk t werden , dass 
zum eine n die entscheidende n Akteur e am Weltmark t -  an der Spitze die europä -
ischen Großmächt e -  nich t nu r keine besseren Auswege aus der Krise gefunden hat -
ten , sonder n dass sie selbst viel zu lange an ihre m kontraproduktive n Protektio -
nismu s festgehalten hatten . 

Di e detaillierte n un d facettenreichen , empirisc h gut gestützte n Ausführunge n von 
Sekanin a konnte n im Rahme n dieser Besprechun g nu r partiel l un d verkürz t wieder-
gegeben werden . Eine s dürft e aber klar geworden sein: Di e vorliegend e Studi e des 
Verfassers sollte in keine r Forschungsinstitutio n fehlen , die sich mit der gegebenen 
Themati k befasst. 
Bad Hombur g Jiří Kost a 

Čapková, Kateřina: Češi, Němci,  Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938 
[Tschechen, Deutsche, Juden? Die nationale Identität der Juden in Böhmen 1918-
1938]. 
Paseka, Praha , Litomyšl 2005, 355 S., zahlr. Abb. 

Di e Geschicht e der Judenhei t im Böhme n des 19. un d frühe n 20. Jahrhundert s war 
-  ander s als die überbordend e Kafka-Literatu r vermute n ließe -  bislang kaum 
Gegenstan d umfassende r historische r Untersuchungen . Zwei Ausnahme n bilden die 
Arbeiten von Rut h Kestenberg-Gladstei n „Neuer e Geschicht e der Jude n in den 
böhmische n Ländern . Da s Zeitalte r der Aufklärun g 1780-1830" von 1969 un d Hille l 
J. Kievals 1988 erschienene s Buch „Th e Makin g of Czec h Jewry. Nationa l Conflic t 
and Jewish Societ y in Bohemi a 1870-1918". 1 Währen d Kestenberg-Gladstei n die von 
den josefinischen Gesetze n oktroyiert e Einbindun g der böhmische n Judenhei t in die 

Die Zeit zwischen Aufklärung und „zweiter Akkulturation " behandel t Věra Leininge r in 
ihrer unveröffentlichte n Dissertation : Leininger, Věra: Auszug aus dem Ghetto . Rechts -
stellung und Emanzipationsbemühunge n der Juden in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahr -
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deutschsprachig e Gesellschaf t untersucht , die wenn auch aus andere n Motive n von 
böhmische n maskilim begrüß t un d aktiv mitgestalte t wurde , analysier t Kieval den in 
den letzte n dre i Jahrzehnte n des 19. Jahrhundert s einsetzende n Prozes s der „zweite n 
Akkulturation " (secondar y acculturation) . Sichtbarste s Zeiche n dieses Akkultura -
tionsprozesse s war die zunehmend e Hinwendun g zur tschechische n Sprach e in 
der Alltagskommunikatio n vieler Jüdinne n un d Juden . Paralle l zur abnehmende n 
Anziehungskraf t des deutsche n Liberalismu s formiert e sich so in den böhmische n 
Länder n seit den 1870er Jahre n die tschechisch-jüdisch e sowie ab den späten 1890er 
Jahre n die zionistisch e Bewegung. 

An diese Arbeiten knüpf t nu n die Prage r Historikeri n Kateřin a Čapkov á mit ihre r 
Dissertatio n über die „national e Identität " der böhmische n Judenhei t nac h Grün -
dun g des tschechoslowakische n Nationalstaate s 1918 an un d erfüllt dami t ein weite-
res Forschungsdesiderat. 2 De r Tite l der Untersuchun g deute t zwar eine regional e 
Beschränkun g auf Böhme n an, Čapkov á weist aber in ihre r Arbeit imme r wieder 
auch auf Gemeinsamkeite n un d Unterschied e der jüdische n Bevölkerun g in allen 
Landesteile n der ČSR hin . Hauptanliege n ihre r Forschungsarbei t ist es, die „Plu -
ralitä t nationale r Identitäten " (S. 12) der böhmische n Judenhei t herauszuarbeiten . 
Ohn e den titelgebende n Begriff nähe r zu diskutieren , unterscheide t sie zwischen 
nationaler , ethnischer , kultureller , staatlich-politische r un d religiöser Identität , räum t 
aber zugleich ein, dass sich diese gegenseitig durchdringe n (S. 12). Čapkov á hätt e 
sich hier un d im Folgende n die Argumentatio n leichte r gemacht , wenn sie anstell e 
von „nationale r Identität " von nationale n Identitätskonstruktione n gesproche n 
hätte , die mit andere n - nich t nu r nationale n -  konkurrierten , sich überlagerten , sich 
wandelten , an Überzeugungskraf t gewanne n ode r verloren . Gerad e weil der Foku s 
der Untersuchun g auf Organisationen , Vereinen un d führende n Persönlichkeite n 
liegt, wären diese so als Produzente n un d Träger verschiedene r nationale r Identi -
tätsentwürf e sichtba r geworden . 

Čapkov á stütz t ihre Quellenrecherch e in erster Linie auf die jüdische Presse , auf 
Vereinsakte n un d Nachlässe , die sie nich t nu r in Prag , sonder n auch in Wien, 
Jerusale m un d Tel Aviv ausfindig gemach t hat . Obgleich sie in der Einleitun g keine 
expliziten Fragestellunge n formuliert , lassen sich anhan d ihre r Ausführunge n im 
Haupttei l des Buche s folgende Untersuchungsfrage n erkennen : Welchen inhalt -
lichen un d institutionelle n Wande l erfuhre n die vor 1918 formulierte n nationale n 

hunderts . Masch . Diss. Köln 2000. -  In der tschechische n Geschichtswissenschaf t liegt 
neben einigen Sammelbände n bisher nur das folgende epochenübergreifende , enzyklopädi -
sche Werk vor: Pěkný,  Tomáš : Histori e Židů v Čechác h a na Moravě [Die Geschicht e der 
Juden in Böhme n und Mähren] . Prah a 1993, 2. überarbeitet e und ergänzte Auflage 2001. 
Vgl. hierzu die auf der Homepag e des Collegium Carolinu m zur Verfügung stehend e um-
fangreiche Bibliographie zur Geschicht e der Juden in den böhmische n Ländern . Biblio-
graphie zur Geschicht e der Juden in den böhmische n Länder n bzw. in Tschechie n im 
19. und 20. Jahrhundert . Bearbeite t von Rober t Luft. (http://www.collegium-carolinum . 
de/doku/lit/juedg/bibl-jud-a.htm , 16.12.2005). 
Teilstudie n der Dissertatio n sind vorab auch auf Englisch erschienen : Čapková, Kateřina : 
Specific Feature s of Zionism in the Czech Lands in the Interwa r Period . In : Judaic a 
Bohemia e 37 (2002) 106-159. -  Dies.: Jewish Elites in the 19th and 20th Centuries . The 
B'nai B'rith Orde r in Centra l Europe . In : Judaic a Bohemia e 36 (2000) 119-142. 

http://www.collegium-carolinum
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Identitätsentwürf e nac h Gründun g der Tschechoslowakische n Republik , welche 
Überzeugungskraf t entwickelte n diese un d welche Überschneidunge n gab es zwi-
schen den verschiedene n Entwürfen ? 

Im ersten Kapite l ihre r Arbeit zeichne t Kateřin a Čapkov á zunächs t die kulturel -
Jen un d sozialen Grundzüg e der böhmische n Judenhei t am Beginn des 20. Jahr -
hundert s nach , die sie als eine der „westlichsten " Europa s charakterisiert . Nebe n 
einem hohe n Gra d an Integratio n un d Säkularisierun g sowie eine r relativ stabilen 
wirtschaftliche n Situatio n beton t sie hier vor allem das weitgehend e Fehle n eine r 
starken osteuropäisch-jüdische n Zuwanderun g un d eine r jüdische n Arbeiterschaft . 
Di e politisch e Führun g der tschechoslowakische n Republi k war weltweit die ein-
zige, die 1920 die jüdische Nationalitä t de facto anerkannte , wenn nich t direk t im 
Verfassungstext, so doc h in einem zugehörige n Bericht . Di e dahinte r stehende n poli -
tisch motivierte n Erwägunge n un d Konsequenze n diskutier t Čapkov á im zweiten 
Kapite l ihre r Arbeit. In der Volkszählun g von 1921 optierte n in den böhmische n 
Länder n run d 15 Prozen t aller Einwohne r jüdische r Konfessio n für die jüdische , 
run d 35 Prozen t für die deutsch e un d run d 50 Prozen t für die tschechoslowakisch e 
Nationalität . Diese Zahle n verschobe n sich in der zweiten Zählun g von 1930 leich t 
zugunste n der jüdische n Nationalitä t (20 Prozent) . Das s die national e Zugehörig -
keitserklärun g in vielen Fälle n nich t identisc h war mit der politische n Orientierung , 
deute t Čapkov á durc h einen leider etwas zu knap p geratene n Vergleich der Anzah l 
der jüdische n Nationalitätsbekenntniss e mit dem Wahlergebni s der Jüdische n Par -
tei beziehungsweise den in den Listen der zionistische n Weltorganisatio n ein-
getragene n tschechoslowakische n Schekel-Zahler n immerhi n an . In den dre i nach -
folgenden Kapitel n über die deutsche n Juden , die tschechisch-jüdische n un d die zio-
nistische n Aktivisten, die zugleich den Haupttei l ihre r Arbeit bilden , komm t die 
Autori n stellenweise auf diese Erkenntni s zurück . 

Di e nationale n Orientierunge n der deutsche n Jude n Böhmen s lassen sich nu r 
schwer fassen, so Čapková , da ihne n eine eigene jüdische Organisatio n fehlte . Ent -
schiede n sich zwar zunehmen d viele deutschsprachig e böhmisch e Jude n für die jüdi-
sche Nationalität , ging dies nich t unbeding t mit einem Engagemen t in der zionisti -
schen Bewegung einher . Čapkov á zeigt dies am Beispiel der Prage r deutsch-jüdi -
schen Elite , die vor allem im Orde n B'na i B'rit h un d in dem ihm nah e stehende n 
Herderverei n aktiv war. Ih r Engagement , das von Loyalitä t gegenüber dem tsche -
choslowakische n Staa t geprägt war, verfolgte kein nationale s Ziel , sonder n die Ab-
sicht des kulturelle n Austausch s un d dies in mehrfache r Hinsicht : zwischen In - un d 
Ausland , zwischen Tscheche n un d Deutschen , Jude n un d Nicht-Juden . 

Di e deutsche n Jude n stießen vor allem in der tschechisch-jüdische n Bewegung 
auf starke Ablehnung . Di e Ziele der so genannte n „Tschechojuden " waren nich t ein-
heitlic h un d reichte n von der Forderun g nac h eine r vollständigen „Assimilation " in 
die tschechisch e Gesellschaf t bis zu der nac h einem „Tschechentu m mit jüdische r 
Färbung " (S. 122). De r Konflik t zwischen diesen beiden Hauptströmungen , den die 
„Radikalen " zunächs t für sich entscheide n konnten , tra t am End e des Erste n Welt-
krieges un d in den ersten Jahre n der Republi k offen zutage . Als fatal erwies sich die 
bis heut e tradiert e Auffassung radikale r „Tschechojuden" , dass der Antisemitismu s 
in der tschechische n Gesellschaf t nu r ein vorübergehendes , nich t rassistisch moti -
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viertes Phänome n gewesen sei, das durc h vollständige „Assimilation " hätt e be-
kämpf t werden können . Dies e Auffassung spiegelte sich auch in der offenen Verach-
tun g gegenüber den osteuropäisch-jüdische n Flüchtlinge n währen d des Erste n 
Weltkrieges sowie den deutsche n un d rumänische n jüdische n Migrante n wider, die 
ab 1933 in der Tschechoslowake i zeitweise Zufluch t fanden . Währen d der 1930er 
Jahr e kam es jedoch zu eine r bemerkenswerte n Rebellio n im „radikalen " Verein 
Kapper , dessen jüngere Mitgliede r in Oppositio n zum Hauptverband , dem Svaz 
Čech ů židů (Verban d der Tschechojuden) , traten . Sie setzte n sich nich t nu r für eine 
Wiederentdeckun g un d intensiv e Beschäftigun g mit der jüdische n Religion ein, son-
der n knüpfte n auch Kontakt e zu ihre m zionistische n Gegenpart , dem Verein Theo -
do r Herzl . 

Di e zionistisch e Bewegung erlebt e im Unterschie d zur tschechisch-jüdische n 
Bewegung mit der Gründun g der Tschechoslowake i einen Aufschwung un d ihre 
führende n (Prager ) Vertrete r wie Ma x Brod un d Ludvík Singer, Mitinitiatore n des 
Jüdische n Nationalrat s (1918) un d der Jüdische n Parte i (1919), galten nich t nu r in 
Präsidentschafts - un d Regierungskreise n als die Repräsentante n der jüdische n Be-
völkerun g schlechthin . Di e Zioniste n in Böhme n waren überwiegen d gemäßigte 
Linke , die sich für eine kulturell e un d sprachlich e Erneuerun g der Judenhei t ein-
setzten . Auf eine nennenswert e Oppositio n stießen sie lediglich bei den radikale n 
Zionisten , vor allem bei dem in Nordböhme n agierende n Emi l Margulies , der auf 
politische r Eben e zu weniger Kompromisse n mit den tschechoslowakische n Partei -
en berei t war. Am Beispiel der zionistische n Jugendorganisationen , insbesonder e der 
Sportvereine , sowie der Flüchtlingshilf e in den 1930er Jahren , vor allem der WIZ O 
(Women' s Internationa l Zionis t Organisation) , arbeite t Čapkov á heraus , dass nich t 
imme r zionistisch e Überzeugunge n für ein Engagemen t ausschlaggeben d waren . 

Ein e abschließend e Kriti k zu formulieren , fällt nich t leicht . Ander s als in Deutsch -
land werden in der Tschechische n Republi k Dissertatione n nu r selten publiziert , un d 
oft sind dere n Autore n gezwungen , ihre Manuskript e massiv umzuarbeiten , um sie 
für ein breitere s Publiku m lesbar zu machen . Da s führ t fast zwangsläufig zur Reduk -
tion der Forschungsdiskussion , des Fußnotenapparates , zu sprachliche n Verein-
fachunge n un d inhaltliche n Verallgemeinerunge n - das ist zum Teil auch in Čapková s 
Buch der Fall . Dennoch : Es handel t sich um eine wichtige Arbeit, die unbeding t ins 
Englisch e übersetz t werden sollte. Kateřin a Čapkov á zeichne t ein vielfältiges Bild 
der böhmische n „Westjuden " in der Zwischenkriegszeit , zeigt viele bisher unbe -
kannt e Seiten un d ordne t ihre Ergebnisse imme r wieder in die allgemein e jüdische 
Geschicht e Europa s ein. 

Berlin Ine s Koeltzsc h 

Gebhart, Jan/Kuklík,  Jan: Druhá republika 1938-1939.  Svár demokracie a totality v 
politickém, společenském a kulturním životě [Die Zweite Republik 1938-1939.  Die 
Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Totalitarismus im politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben]. 
Paseka, Praha , Litomyšl 2004, 317 S., zahlr. Abb. 

Di e Zweit e Tschechoslowakisch e Republi k existierte nich t einma l ein halbes Jahr . 
De r Versuch, die durc h das „Münchne r Abkommen " vom 29./30 . Septembe r 1938 
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ausgelöste Krise des Staate s un d seines politische n Systems zu bewältigen , wurde 
bereit s Mitt e Mär z 1939 durc h den Einmarsc h deutsche r Truppe n in Pra g un d die 
Unabhängigkeitserklärun g der Slowakei beendet . Nac h der im Oktobe r 1938 erfolg-
ten Abtrennun g der böhmisch-mährische n Grenzregione n besetzt e das Deutsch e 
Reic h nu n auch das übrige Territoriu m der westlichen Landeshälfte . Mi t der Errich -
tun g des „Protektorat s Böhme n un d Mähren " beganne n sechs Jahr e national -
sozialistische r Gewaltherrschaft . Auch wenn die Zei t der „Zweite n Republik " inner -
halb der neuere n tschechische n bzw. tschechoslowakische n Geschicht e lediglich eine 
kurze Episod e darstellt , liegt in ihr doc h erheblich e Brisanz . Währen d dieser Phase , 
in der die Tschechoslowake i vor allem infolge der Gebietsabtretunge n zahlreich e 
wirtschaftlich e un d soziale Problem e zu bewältigen hatte , setzte ein politisch-gesell -
schaftliche r Wande l ein, der mit eine r deutliche n Abkehr vom demokratisc h gepräg-
ten System der Erste n Republi k hin zu autoritäre n Strukture n verbunde n war. Di e 
Geschwindigkei t un d die Intensitä t dieses Transformationsprozesse s evoziert die 
Frag e nac h den ihm zugrund e liegenden Faktore n sowie dem Handlungsspielrau m 
der Akteure , aber auch nac h Kontinuitäte n un d Diskontinuitäte n politische r Kon -
zeptione n un d Inhalte . 

Im Jah r 1997 ha t Jan Rata j zu dieser Problemati k eine Studi e vorgelegt, die sich 
jedoch auf die Skizzierun g der ideologisch-politische n Idee n beschränk t un d nu r 
partiel l dere n reale Breitenwirkun g untersucht. 1 Di e nu n vorliegend e Publikatio n 
von Jan Gebhar t un d Jan Kuklik strebt dagegen einen umfassende n Überblic k über 
die politische , gesellschaftliche un d kulturell e Entwicklun g zwischen Oktobe r 1938 
un d Mär z 1939 an. Somi t liegt nu n endlic h eine auf neuere n Forschunge n basieren -
de Gesamtdarstellun g zur Zweite n Republi k vor, die auch auf die Frag e hin zu lesen 
ist, inwieweit sich durc h diesen Foku s neu e Antworte n auf die erwähnte n Frage n 
ergeben . 

In ihre r um zahlreich e Abbildungen ergänzte n Darstellun g habe n sich die Auto -
ren weitgehen d für einen „klassischen " Weg entschieden . Di e chronologisc h aufge-
baute n Kapite l sind mit Abschnitte n zu einzelne n Aspekten wie „di e slowakische 
Frage" , „di e deutsch e Minderheit " ode r „da s kulturell e un d gesellschaftliche Klima " 
verzahnt . Zunächs t wird die Entwicklun g vor „München" , die deutsch e Besetzun g 
der Grenzregione n un d die Entstehun g des „Reichsgau s Sudetenland " kompak t 
geschildert . Skizzier t werden auch die weitreichende n Folge n für die Region un d 
ihre Bewohner : die rasche Etablierun g nationalsozialistische r Strukture n verbunde n 
mit der Verfolgung von Jude n un d Regimegegner n im „Reichsgau" , die Zerstörun g 
gewachsene r wirtschaftliche r un d infrastrukturelle r Bindungen , die Konsequenze n 
für die im „Reichsgau " lebend e tschechisch e Bevölkerun g un d die unmittelbare n 
Folge n der neue n Grenzziehung . Trot z eines Abkommen s blieben die Bewohne r 
zahlreiche r Ort e aufgrun d weiterhi n bestehende r Unklarheite n hinsichtlic h des 
Grenzverlauf s sowie deutsche r Forderunge n bis zum Mär z 1939 in einem „Zustan d 
existentielle r Unsicherheit " (S. 23). 

Rataj,  Jan: O autoritativn í národn í stát. Ideologick é proměn y české politiky v druh é repu-
blice 1938-1939 [Fü r einen autoritäre n Nationalstaat . Ideologisch e Wandlunge n der tsche-
chischen Politi k in der Zweiten Republi k 1938-1939]. Prah a 1997. 
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Ausführlich schildern Gebhart und Kuklik den in der tschechischen Landeshälfte 
rasant einsetzenden politischen Wandel und die Veränderung der Parteienstruktur 
im Oktober und November 1938. In dieser Zeit überwogen in der tschechischen 
Politik noch Illusionen, was die Bewertung des deutschen Einflusses auf die Ent-
wicklung des Landes anbelangte. Aus der Kritik an der liberalen Demokratie der 
Ersten Republik erwuchs die Forderung, diese durch ein Zweiparteiensystem nach 
englischem Vorbild zu ersetzen und eine „autoritäre" Demokratie anzustreben. Be-
reits im November 1938 entstand auf der Basis des Zusammenschlusses der Parteien 
des rechten politischen Spektrums die „Strana národní jednoty" (Partei der nationa-
len Einheit). Als zentrale Zielsetzungen nannte sie ein freundschaftliches Verhältnis 
zu den Nachbarstaaten, die Option eines weitreichenden Wandels im Inneren sowie 
die Ausrichtung auf nationale Traditionen, vor allem die Wenzelstradition. Als 
„Partei staatsloyaler Opposition" bildete sich daneben die „Národní strana práce" 
(Nationale Partei der Arbeit). Sie ging aus der Sozialdemokratischen Partei hervor 
und setzte es sich zum Ziel, unter den neuen Verhältnissen für eine „gerechte demo-
kratische Ordnung" zu kämpfen. 

Daneben bildeten sich „halblegale" Oppositionskreise, die zum Teil bereits den 
Nukleus für tschechische Widerstandsgruppierungen in der Zeit der deutschen Be-
satzung darstellten, so etwa die „Arbeiter-Akademie", der „Petitionsausschuss ,Wir 
bleiben treu'" oder ein oppositioneller Zirkel von Legionären. Die Kommunisten, 
deren Tätigkeit offiziell bereits im Oktober 1938 unterbunden wurde, begannen 
früh, illegale Strukturen vorzubereiten. Zugleich finden sich nationalistische und 
faschistische Gruppierungen wie Radola Gajdas Faschistengemeinde, die offen tota-
litäre Bestrebungen äußerten, ein hartes Vorgehen gegen die jüdische Bevölkerung 
forderten und sich für eine Intensivierung der Kontakte zu Deutschland ausspra-
chen. Nach der Errichtung des Protektorats griffen die deutschen Machthaber je-
doch zur Etablierung ihrer Herrschaft lieber auf den vorhandenen Beamtenapparat 
zurück als auf diese Gruppen. 

Die Autoren skizzieren eine politische Entwicklung, die tiefe Risse innerhalb der 
tschechischen Gesellschaft offen legte. Auch wenn die „Vereinfachung" (zjedno-
dušení) des politischen Lebens formal erreicht wurde und sich in den äußeren 
Machtstrukturen ausdrückte, blieb die Komplexität einer ausdifferenzierten Gesell-
schaft de facto erhalten. Es zeigten sich freilich mehr als nur Anzeichen, diese in der 
„Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Totalitarismus" offen zurückzu-
drängen. Zunehmend versuchten die herrschenden Kreise, die staatsloyale „Natio-
nale Partei der Arbeit" auszuschalten oder zumindest ihre Einflussmöglichkeiten zu 
reduzieren. Die Presse erfuhr durch Zensur und Verbote weitreichende Einschrän-
kungen. Anhand dieses Themenblocks zeigen sich gleichermaßen Stärken und 
Schwächen des Buches. Wird die konkrete politische Entwicklung überzeugend dar-
gestellt, fehlt eine grundlegende Analyse zu den Kontinuitäten und Diskontinuitäten 
politischer Strömungen und Normen. Die Autoren deuten solche Aspekte - etwa bei 
der Frage nach der Verfassungskontinuität - lediglich an. 

Ein grundlegendes Problem der Zweiten Republik stellte das tschechisch-slowa-
kische Verhältnis dar. Schneller und intensiver als in der westlichen Landeshälfte 
kam es in der Slowakei unter der Sogwirkung der von der Hlinka-Partei (HSLS) 
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geführten Autonomiebewegung zur weitgehenden „Selbstgleichschaltung" der slo-
wakischen Gesellschaft. Zugleich war die „Slowakische Frage" für das nationalsozia-
listische Deutschland einer der „Schlüssel" zur endgültigen Zerstörung des tsche-
choslowakischen Staates. Das am 6. Oktober 1938 vereinbarte Autonomie-Statut 
von Zilina (Sillein) sowie das Autonomiegesetz für die zunehmend unter ungari-
schen Einfluss geratende Karpatoukraine ließen bereits ein eigenartiges Staatsgebilde 
entstehen, in dem neue Landesinstitutionen geschaffen wurden, zugleich aber ge-
samtstaatliche Einrichtungen weiterexistierten. Die Schwierigkeit, die Entstehung 
dieser „Konföderation" sowie vorhandene Kontakte, gegenseitige Beeinflussungen 
und Konflikte in den Darstellungsfluss einzubinden, lösen Gebhart und Kuklik, 
indem sie ein eigenes Kapitel zur „slowakischen Frage" einschieben und ansonsten 
nur punktuell auf die Rolle der östlichen Landeshälfte für das Schicksal des Gesamt-
staates zurückgreifen. Dies sorgt dafür, dass der Fokus der Studie im Kern auf die 
tschechische Entwicklung gerichtet bleibt. 

Fragen der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung werden auf knapp 
30 Seiten in einem separaten Kapitel abgehandelt. Insbesondere hier stellt sich die 
Frage, ob nicht - basierend auf einer anderen Einschätzung von Kultur und Gesell-
schaft - eilte andere thematische Struktur möglich gewesen wäre. Zielsetzungen wie 
die Reglementierung des Kulturlebens, der Einflussgewinn der katholischen Kirche 
oder die Tatsache, dass beinahe 1900 Periodika in der Zeit nach dem Oktober 1938 
eingestellt wurden, stellen doch erhebliche Einschnitte dar, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang zu den politischen Voraussetzungen standen. 

Das Ende der Zweiten Republik kam in einer Phase, als ein weitgehender Rechts-
ruck bereits stattgefunden hatte und Fragen der institutionellen Verankerung sowie 
der "weiteren inhaltlich-ideologischen Ausrichtung innerhalb des gegebenen autori-
tären Rahmens im Vordergrund standen. Weiter ausgehandelt oder gar entschieden 
wurden diese Fragen nicht mehr: Durch die Instrumentalisierung der slowakischen 
Separationsbestrebungen sowie der bereits gleichgeschalteten deutschen Bevölke-
rungsgruppe zerstörte das nationalsozialistische Deutschland die destabilisierte 
Tschechoslowakei endgültig. 

Mit der vorliegenden Gesamtdarstellung haben Jan Gebhart und Jan Kuklik eine 
solide Grundlage für die Beschäftigung mit der Zweiten Republik geschaffen. Über-
zeugend ist ihre ausgewogene Bewertung der Faktoren des Wandels nach „Mün-
chen", den sie auf den starken äußeren Einfluss durch Deutschland, aber auch auf 
innertschechische Entwicklungen zurückführen. Weitgehend ausgeklammert bleibt 
das Geschehen in den Regionen - also außerhalb der gesamtstaatlichen Entwicklung 
und außerhalb Prags. Zu untersuchen wäre deswegen in Zukunft, wie sich der poli-
tisch-gesellschaftliche Wandel dort niedergeschlagen hat. Ein Desiderat bleibt aber 
vor allem die Verortung der Zweiten Republik und ihrer Ideen in der tschechoslo-
wakischen Geschichte insgesamt. Die Feststellung im Fazit des Buches, der nach 
dem „Münchner Abkommen" einsetzende Prozess sei unter anderem als Konse-
quenz der „Abkehr von den traditionellen Werten der nationalen Geschichte" zu 
sehen, bleibt sonst kontextlos. 

München Martin Zuckert 
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Nižňanský,  Eduard u.a. (Hgg.): Holokaust na Slovensku [Der Holocaust in der 
Slowakei]. Bd. 1 Obdobie autonomie (6.10.38-14.3.39)  [Die Zeit der Autonomie 
(6.10.38-14.3.39)].  Bd. 2 Prezident, vláda, Snem SR a Statná rada o židovskej otáz-
ke (1939-1945)  [Der Präsident, die Regierung, der Landtag und der Staatsrat über 
die jüdische Frage (1939-1945)].  Bd. 3 Listy Gisely Fleischmannovej (1942-1944)  [Die 
Briefe der Gisela Fleischmann (1942-1944)].  Bd. 4 Dokumenty nemeckej provenien-
cie (1939-1945)  [Dokumente deutscher Provenienz (1939-1945]. 

Nadáci a Milan a Šimečka, Bratislava, Bd. 1,2001,362 S.; Bd. 2,2003,364 S.; Bd. 3,2003,123 S.; 
Bd. 4, 2003, 328 S. 

Lacko,  Martin (Hg.): Situačně hlásenia okresných náčelníkov január-august 1944 
[Die Lageberichte der Bezirksführer, Januar-August 1944]. 
Univerzit a sv. Cyrila a Metoda , Trnava 2005, 270 S. 

Insgesam t fünf Quellenbänd e sind vorzustellen , zunächs t vier, die sich mit dem 
Holocaus t in der Slowakei befassen, dan n ein weiterer , der Situationsbericht e der 
slowakischen Sicherheitskräft e in den Monate n vor dem Aufstand von 1944 versam-
melt . Nich t nu r im inhaltliche n Zuschnit t unterscheide n sich die Quellensamm -
lungen deutlic h voneinander , so dass im Folgende n zunächs t die vier Holocaust -
Bänd e besproche n werden , um anschließen d die Situationsbericht e zu würdigen . 

Di e Herausgebe r von „Holokaus t na Slovensku" wollen eine r interessierte n brei-
tere n Öffentlichkei t zeigen, „wie es eigentlic h gewesen ist", un d eine zivilgesell-
schaftlich e Diskussio n anregen , um aus der Geschicht e zu lernen , dami t sie sich nich t 
wiederhole n könn e (S. 5). Daz u versammel n sie in den vier Bände n Quelle n ver-
schiedener , vor allem slowakischer , aber auch deutsche r Provenienzen , un d ergänze n 
sie durc h Auszüge aus der zeitgenössische n Presse . Es wird nich t möglich sein, die 
Gesamthei t der ausgebreitete n Quelle n im Detai l zu diskutieren , dahe r soll dies am 
Beispiel einzelne r Gruppe n schwerpunktmäßi g erfolgen. 

De r erste Band , zusammengestell t von Eduar d Nižňanský , dem ausgewiesenen 
Experte n für das „Autonom e Lan d Slowakei", versammel t zu diesem Zeitabschnit t 
175 Dokumente . Im Hinblic k auf den Holocaus t steh t die Deportatio n von 7 500 
jüdische n Mensche n im Novembe r 1938 an erster Stelle, die in jene ehemal s süd-
slowakischen Gebiet e verschlepp t wurde n bzw., wenn sie dor t ansässig waren , diese 
nich t verlassen durften , die durc h den Erste n Wiener Schiedsspruc h an Ungar n fie-
len. De r Band beschränk t sich jedoch nich t auf die direkt e Verfolgung, sonder n inte -
griert das antijüdisch e Vorgehen in den Kontex t der slowakischen Version von 
„Gleichschaltung" . 

Als besonder s interessan t erweisen sich dabe i die ausgewählte n Dokument e in 
gesellschafts- un d alltagsgeschichtliche r Perspektive , erweiter n sie doc h das Bild der 
Lebenswirklichkeite n im „Autonome n Lan d Slowakei" wesentlich . So klagten etwa 
am 28. Oktobe r 1938 neu n Bürger von Turčiansk é Teplice un d Mitgliede r von 
Hlinka s Slowakische r Volksparte i (Hlinkov á slovenská Pudov á strana , HSLS ) in 
einem Schreibe n an das Landesam t in Bratislava, dass die HSL S bei den letzte n 
Gemeindewahle n (die noc h vor der Föderalisierun g des Lande s stattgefunde n hat -
ten ) benachteilig t worde n sei. Nu r fünf der fünfzeh n Mandat e habe sie erhalte n un d 
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dahe r nich t mehr , wie zuvor, den Bürgermeiste r stellen können . Di e Wahlniederlag e 
führte n die Briefschreibe r auf „schmutzig e Agitation " von Leute n zurück , die sich 
nich t um die öffentliche n Belange kümmerten , sonder n dere n einziges Interess e 
darin bestehe , mit dem Besitz andere r Mensche n „Geschäft e zu machen" : Sozial-
demokraten , Freidenke r un d „vor allem Juden " (Dok . 4). 

Auch die Medizine r wussten ihre Ziele in der Sprach e der neue n Zei t einzuklagen . 
De r Verband der slowakischen Ärzte verabschiedet e am 29. Novembe r 1938 eine 
Resolution , worin er forderte , dass Mensche n nationale r ode r religiöser jüdische r 
Herkunf t für 25 Jahr e nich t zu einem Medizinstudiu m zugelassen werden dürfte n 
un d dass an die medizinische n Fakultäte n nu r solche Professore n zu berufen seien, 
die sich durc h eine positive Haltun g zu jenem Geis t auszeichneten , in dem die 
Slowakei aufgebaut werde (Dok . 38). 

Erstmal s wird auch dem Treibe n der Hlinka-Gard e (HG ) detaillierter e Auf-
merksamkei t gewidmet . Zu den Dokumenten , die hier unse r Bild erweitern , gehör t 
etwa der Berich t der Gendarmeri e in Nitr a an das Kreisam t der Stad t vom 26. N o -
vember 1938, wonac h Mitgliede r der H G Wohnhäuse r un d Geschäft e jüdische r 
Besitzer mit antisemitische n Aufschriften beschmier t hätten . D a die städtisch e Poli -
zei Anweisung habe , nich t gegen die H G vorzugehen , fragte ma n seitens der Gen -
darmerie , wie ma n dami t umgehe n solle (Dok . 90). In Bratislava wurde eine solche 
Störun g der öffentlich e Ordnun g gerichtlic h geahnde t un d führt e zur Verurteilun g 
der Täter , wie ein Beispiel von Anfang Dezembe r 1938 zeigt (Dok . 92). Ger n wüsste 
man , ob es sich dabe i um einen Einzelfal l handelt e ode r ob die Gericht e häufiger in 
diesem Sinn e entschieden , un d so bestätigt das Beispiel einma l meh r die Ansicht der 
Rezensentin , dass das Rechtswese n nich t nu r des Slowakische n Staates , sonder n 
auch der Autonomiezei t dringen d der historiographische n Aufarbeitun g bedarf. 

In wie starkem Maß e die Hlinka-Gard e treibend e Kraft in der Entrechtun g un d 
Verfolgung der slowakischen Jude n war, mach t auch ein längere r Berich t des Be-
fehlshaber s der Kreisgendarmeri e in Nov é Měst o na d Váhom an den Landes -
befehlshabe r in Bratislava von Anfang Februa r 1939 deutlich . HG-Männe r hatte n 
zunächs t Wache n vor jüdische n Geschäfte n aufgestellt un d nichtjüdische n Käufer n 
den Zutrit t verwehrt . Nac h Proteste n veranlasste n die Behörden , dass diese Poste n 
abgezogen wurden , was ihne n jedoch die Kriti k der lokalen HG-Größe n einbrach -
te, „di e Jude n zu schützen" . In dieser angespannte n Situatio n hatt e der Oberbefehls -
habe r der HG , Karo l Murgaš , an die lokalen Kräfte appelliert , nich t selbstständi g zu 
handeln , sonder n auf die entsprechende n Gesetz e zu warten , die bereit s in Vor-
bereitun g seien. Trotzde m hätte n sich die Spannunge n weiter verschärft , da die Ju-
den dieses „Entgegenkommen " nich t zu würdigen gewusst hätten , so dass radikal e 
HG-Mitgliede r die Zahlun g von eine r Millio n Krone n als Satisfaktio n forderten . 

Das s Jude n in den Augen vieler Slowaken längst in einem rechtsfreie n Rau m leb-
ten , zeigt auch der zweite geschildert e Fal l des Berichterstatters . In dem 850-Ein -
wohner-Dor f Castkovic e war es zu Ausschreitunge n gegen eine n jüdische n 
Gutsbesitze r gekommen . De r Berichterstatte r hatt e als zuständige r Gendarmerie -
chef die aufgebracht e Meng e nu r mit großer Müh e beruhige n können , da diese in 
den Jude n die Ausbeute r un d Unterdrücke r des slowakischen Volkes erblickte , die 
ma n folglich nich t schütze n müsse. Dara n sei auch eine polizeilich e Aufnahm e der 
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Geschehniss e gescheitert , den n die Meng e habe die Beantwortun g von Frage n ver-
weigert. Auch wenn dem Beamte n vor allem an der Aufrechterhaltun g von Ruh e 
un d Ordnun g lag un d er ein Einwirke n auf die H G in diesem Sinn e forderte , so wird 
aus dem Berich t doc h auch ersichtlich , dass er für die „Argumente " der Bevölkerun g 
Verständni s hatte . Dere n „Hass " beschrie b er als ein scho n lange bestehende s 
Phänomen , das neu e Nahrun g erhalte , weil „di e Juden " ihre n Besitz auße r Lande s 
schafften . Zwar sei ein solche r Fal l noc h nich t aktenkundi g geworden , aber der 
Gendarmerieche f hielt solche Praktike n für wahrscheinlich , da sich die jüngere jüdi-
sche Bevölkerun g vielfach auf die Emigratio n vorbereit e (Dok . 96). Nac h den Er -
fahrunge n der gewaltsamen Ausschreitunge n in Piešťan y un d Trnava (Dok . 98 bis 
107) un d den Deportatione n nac h dem Wiener Schiedsspruc h (Dok . 108 bis 175) 
war eine solche Entscheidun g plausibe l genug. De n slowakischen Behörde n war 
jedoch nac h dem Äbschluss dieser Verfolgungsmaßnahme n dara n gelegen, zu einer 
gewissen „Ruh e un d Ordnung " zurückzukehren , wovon auch die hier rech t aus-
führlic h zitierte n Quelle n zeugen , wollte ma n doc h verhindern , dass die Sozialrevo-
lutionäre n Bestrebunge n der Hlinka-Gard e aus dem Rude r liefen. 

Was sich die führende n Männe r des Regime s unte r einem „gesetzmäßigen " anti -
jüdische n Vorgehen vorstellten , mache n die ausgewählte n Quelle n ebenso deutlich . 
Auf einem Plaka t des Propagandaamte s gab z.B. der Parteivorsitzend e der HSLS , 
Josef Tiso, der jüdische n Bevölkerun g die Schul d am Erste n Wiener Schiedsspruch . 
Zugleic h fordert e er die Öffentlichkei t auf, jüdische n Besitz nich t zu zerstören , 
„den n scho n heut e ode r morge n wird er in den Besitz der slowakischen Natio n 
übergehen" , un d schloss mit der Warnung : „Wer heut e noc h die Jude n unterstützt , 
der ist ein Verräte r an der slowakischen Nation " (Dok . 16). Doc h judenfeindliche s 
Gedankengu t fand sich nich t nu r in den Reihe n der HSLS . De r ehemalig e Abge-
ordnet e der Agrarier, Vladimír Moravčik , nah m auf eine r Sitzun g des slowakischen 
Landtag s End e Februa r 1939 ebenfalls kein Blatt vor den Mund : 

Das Land Slowakei muss das Rech t erhalten , Grun d und Boden aus nichtslowakische m Besitz, 
vor allem von Juden , aufzukaufen , damit gerade diese größten Bodenspekulante n nich t weiter 
die Möglichkei t haben , das slowakische Volk auszubeuten . (Dok . 55) 

Bekann t ist, dass das Verhältni s der katholische n Geistlichkei t zum Slowakische n 
Staa t nich t imme r frei von Spannunge n war, da Tiso die Unterstützun g der Bischöfe 
für seine politische n Zwecke wünschte , ihne n aber im Sinn e der Kirchenhierarchi e 
nich t übergeordne t war. Wie weit die Bestrebunge n des spätere n Präsidente n im 
konkrete n Fal l gehen konnten , zeigt das Dokumen t 65 eindrücklich : In einem 
Schreibe n vom 15. Novembe r 1938 wandt e er sich an die katholische n Bischöfe im 
Lande , um darau f aufmerksa m zu machen , dass sich in letzte r Zei t Jude n zunehmen d 
um die Taufe bemühten . D a „ma n in der heutige n Zei t wohl nich t davon ausgehen 
könne , dass dies aus innere r Überzeugun g geschehe" , mögen die Bischöfe bei den 
Ortsgeistliche n darau f dringen , dass alle Regeln für den Übertrit t zur katholische n 
Kirch e strikt eingehalte n werden . De r Bischof von Trnava , Pavol Jantausch , antwor -
tet e umgehend , dass für Mensche n jüdische r Herkunf t ein längeres Katechumena t 
vorgesehen sei, um ihre Beweggründe gründlic h prüfen zu können . Auch der Pro -
vinzial der Jesuite n in der Slowakei, Rudol f Mikuš , unterstützt e die antijüdisch e 
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Politi k der slowakischen Landesregierung . In einem Intervie w mit dem Parteiorga n 
„Slovák " (De r Slowake) sagte er am 2. Februa r 1939: 

Die Kirche ist nich t gegen eine grundsätzlich e Lösung der Judenfrage , ganz im Gegenteil , es ist 
in ihrem Interesse , dass sie so bald wie möglich gelöst werde. Es ist gar nich t möglich , gleich-
gültig zu bleiben, wenn ein ganz fremdes Elemen t ständig ihre Gläubige n materiel l und mora -
lisch bedroht . 

Dahe r habe die Kirch e sich von jeher für die Trennun g der jüdische n von der 
christliche n Gesellschaf t ausgesproche n (Dok . 68). Gege n die Äußerunge n des 
Jesuitenprovinzial s wehrt e sich der Landesrabbine r Armin Friede r in den „Židov -
ské noviny " (Jüdisch e Zeitung ) eine Woch e späte r (Dok . 70), wobei sich seine Kri -
tik nich t auf die judenfeindliche n Äußerunge n im Allgemeinen bezog, sonder n auf 
Äußerunge n von Miku š zum Talmud . Friede r reagiert e somi t auf den klassischen 
Antijudaismu s eines katholische n Geistlichen , nich t jedoch auf dessen Judenfeind -
schaft neuere n Typs. 

Di e Quelle n zeugen eindrücklic h von Diskriminierun g un d Verfolgung, doc h sie 
zeigen auch die Reaktione n der jüdische n Bevölkerung , wozu Loyalitätsadresse n 
(z.B . Dok . 1) ebenso gehörte n wie Beschwerde n gegen die Schließun g rechtmäßi g 
angemietete r Räumlichkeite n (Dok . 28) ode r gegen die unrechtmäßig e Aneignun g 
von Wertgegenstände n durc h dem Zol l unterstellt e HG-Männe r (Dok . 92). Auch 
spiegelt sich noc h in den Verboten von Institutione n wider, in welch hohe m Maß e 
die jüdische Bevölkerun g in der Slowakei zuvor in zivilgesellschaftliche Strukture n 
eingebunde n gewesen war (z.B . Dok . 10). 

Auch der dritt e Band der Quellensammlun g zur Geschicht e des Holocaus t in der 
Slowakei, in dem Katarin a Hradsk á einen Teil der in Yad Vashem überlieferte n Kor -
responden z von Gis i Fleischman n ediert , ist hervorzuheben . Nebe n der von Pete r 
Salner scho n vor einigen Jahre n vorgelegten Sammlun g mit Oral-History-Proto -
kollen, 1 die das Alltagsleben der von Verfolgung un d Deportatio n Betroffene n 
anschaulic h schildern , komm t hier eine der wichtigsten Vertreterinne n des slowaki-
schen Judentum s zu Wort . Gis i Fleischman n war Mitglied der geheime n „Arbeits -
gruppe" , die sich im Rahme n der so genannte n „Judenzentrale" , der Zwangskörper -
schaft der slowakischen Juden , konstituier t hatte . Di e Mitgliede r dieser Gruppe , un d 
davon zeugen die hier versammelte n Briefe, bemühte n sich einerseit s darum , durc h 
Verhandlunge n mit dem „Judenberater " un d Eichmann-Mitarbeite r Diete r Wis-
liceny die Zah l derer , die sich in die Transport e einzureihe n hatten , zu verringern , 
un d informierte n andererseit s jüdische Institutione n im Ausland über die Ver-
breche n an den slowakischen Juden . Hradsk á erinner t somit an eine mutig e Frau , die 
mit einem der letzte n Transport e 1944 selbst die Slowakei verlassen musst e un d das 
Kriegsend e nich t erlebt hat . 

Ger n hätt e ma n jedoch etwas zu den Auswahlkriterie n der hier abgedruckte n 28 
Briefe erfahren . Editorisc h ist ferner kritisch anzumerken , dass die Herausgeberi n 
angesicht s der begrenzte n Zah l der Briefe wohl besser dara n getan hätte , diese nich t 
nu r in eine r slowakischen Übersetzun g zu publizieren , sonder n auch das deutsch e 
Origina l mit seinen hebräische n Einsprengsel n un d den Codebegriffe n aufzuneh -

Salner,  Peter : Přežil i holokaus t [Sie überlebte n den Holocaust] . Bratislava 1997. 
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men . D a ein solches Verfahren auch im vierten Band zur Anwendun g kommt , ist die 
hier getroffene Entscheidun g letztlic h nich t nachvollziehbar , zuma l der original -
sprachlich e Abdruc k dem Ban d auch eine Chanc e auf Verbreitun g in der weiteren 
scientific communit y eröffnet hätte . 

Gegenübe r den Bände n 1 un d 3 fallen die verbleibende n deutlic h ab. De r zweite 
Ban d versammel t etwa 150 Dokument e des slowakischen Präsidenten , der Re -
gierung, des slowakischen Landtage s sowie des Staatsrates . In wissenschaftliche r 
Hinsich t bringen sie nu r wenig Neues , was nich t scho n aus den grundlegende n Stu-
dien von Hoensch , Jelínek , Kamenec , Lipscher , Lipták , Nižňanský , Rothkirche n 
un d Tönsmeye r bekann t wäre. Ehe r ist diese Quellensammlun g als Beitra g zu der 
Debatt e um den Charakte r des Slowakische n Staate s zu verstehen . De m entsprich t 
das Anliegen der Herausgeber , die federführend e Rolle der Verfassungsorgane an der 
Verfolgung der slowakischen Jude n aufzuzeigen un d den Verteidigern des Staats -
präsidente n Materialie n entgegenzuhalten , die nachweisen , dass die Verfolgung der 
slowakischen Jude n einen zentrale n Stellenwer t in seinem politische n Denke n un d 
Handel n hatte , wie es sich nich t zuletz t in dem noc h im Oktobe r 1944 an Paps t 
Piu s XII . gesandte n Brief zeigt (Dok . 135). Auch für den vierten Band gilt im 
Wesentlichen , was zuvor scho n für den zweiten ausgeführ t worde n ist. Hie r finden 
sich Dokument e deutsche r Archivprovenien z im Origina l un d in slowakischer 
Übersetzung , dere n Kopie n in Yad Vashem ode r den Nationa l Archives in Washing-
to n zusammengetrage n un d ganz überwiegen d von der Forschun g schon ausgewer-
tet worde n sind. 

Di e Bänd e zwei un d vier lassen sich somi t vor allem als geschichtspolitisch e 
Maßnahm e begreifen. Di e im ersten un d dritte n Band versammelte n Dokument e 
vermögen dagegen auch weitere Forschun g anzuregen . Irritieren d ist jedoch , dass in 
den einleitende n Texten imme r noc h der Quellenausdruc k „židovská otázka " (also: 
„Judenfrage" ) verwende t wird ode r aber „židovská problematika " („jüdisch e Pro -
blematik") . I n diesem auch sprachlic h hoc h sensiblen Kontex t sollte ma n auf die 
Quellenbegriff e doc h weitgehen d verzichten , wie das ja insgesamt längst üblich ist. 
Bedauerlic h ist außerde m auch , dass die vier Bänd e nu r beding t einem einheitliche n 
Aufbau folgen. Währen d der erste Band noc h über wirkliche Regesten verfügt, 
beschränke n sich die weiteren auf die Durchnummerierun g der abgedruckte n Quel -
len, Nennun g des Entstehungsdatum s un d des Verfassers. Di e Benutzerfreundlich -
keit des ersten Bandes , in dem diese Angaben mi t einem kurze n Inhaltsüberblic k 
verbunde n sind, ist im Vergleich dazu deutlic h höher . 

De r fünfte zu besprechend e Quellenban d versammel t die Monatsbericht e der 
Sicherheitschef s aus den Kreisen an die Zentral e der politische n Polizei , der UŠ B 
(Üstredn a statn á bezpečnost') , in Bratislava. Diese Bericht e waren ihrerseit s die 
Grundlag e für die monatliche n Meldunge n an das Verteidigungsministerium . Her -
ausgegeben ist das Werk als erster Band eine r geplante n Reih e vor allem jüngere r 
slowakischer Kollegen , die sich gegen bestehend e Monopol e in der bisherigen Er -
klärun g wende n un d eine „kritischer e un d angemessen e Interpretation " (S. I) des 
Slowakische n Staate s suchen . 

Was dan n ausgebreite t wird, ist eine wahre Fundgruppe . Di e Bericht e zeigen eine 
Gesellschaft , die weder „gleichgeschaltet " noc h ungebroche n regimetre u ist, wie dies 
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die beiden Hauptlinien der slowakischen Historiographie immer noch behaupten, 
sondern politisch mobilisierte Menschen, die nicht zuletzt in den Kneipen die Lage 
an den Fronten, das deutsch-slowakische Verhältnis, die Lage der Regierung und 
auch die Lokalpolitik diskutieren. Und mit noch einer Einschätzung räumen die hier 
versammelten Quellen auf, nämlich mit der immer wieder geäußerten These, der 
Slowakische Staat sei seinem Charakter nach totalitär gewesen. Er unterwarf als 
autoritäres Regime die Bevölkerung einer Kontrolle, doch allein schon die gängigen 
Hinweise auf das Hören von „Feindfunksendern" in London oder Moskau und das 
völlige Fehlen der Kritik daran widerlegen die Vorstellung einer totalitären Herr-
schaft. Eine ganze Reihe von Berichten machen denn auch viel mehr Gerüchte aus 
Bratislava für eine gewisse Nervosität verantwortlich als das Hören der genannten 
Nachrichtensender. 

Schon zu Anfang des Jahres 1944 vermelden die Polizeichefs der Kreise jedoch die 
weit verbreitete Sorge, dass „die Deutschen" das Land besetzen oder aus ihm eine 
Art Protektorat machen könnten. Ihren Hintergrund hatten diese Befürchtungen in 
einer Reise Tisos ins Führerhauptquartier, von der die Presse nicht berichtet hatte. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass von Partisanenaktivitäten zu Anfang 
des Jahres 1944 nicht die Rede ist. Verzeichnet werden jedoch, regional in sehr unter-
schiedlichem Ausmaß, Aktivitäten der kommunistischen Partei. So wurde aus dem 
Kreis Priviedza gemeldet, dass angesichts des „stillen Manifests" der Kommunisten 
kaum Interesse an den Schulungs- und Debattierveranstaltungen der HSLS bestehe 
(S. 11). Im Kreis Krupina fanden sich gar Plakate, auf denen die KP die lokale Polizei 
zur Zusammenarbeit aufforderte (S. 17). 

Aus dem Kreis flava wurde zwar keine kommunistische Aktivität gemeldet, doch 
beklagte man hier ein zunehmendes Abdriften der Bevölkerung nach links. Dieser 
Bericht ist deswegen besonders interessant, weil sich sein Verfasser auch mit den 
möglichen Hintergründen der Entwicklung auseinander setzte. Materielle Sorgen 
konnten nach seiner Auffassung nicht zur Erklärung herangezogen werden, habe 
doch die Sozialpolitik der vergangenen Jahre die arbeitenden Schichten bevorzugt. 
Die Verdienstmöglichkeiten seien gut, die Arbeitslosigkeit niedrig. Der Polizeichef 
beklagte auch das von der (legalen) Gewerkschaftspresse2 gezeichnete Bild und wies 
auf die vielfältigen Vergünstigungen hin, die die Arbeiter zum Beispiel in den Skoda-
Werken in Dubnica erhielten (S. 13 f.). Man muss der Schilderung gewiss nicht aufs 
Wort glauben, vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um einen Rüstungs-
betrieb handelte, der weitgehend unter der Kontrolle deutscher Wehrwirtschafts-
offiziere stand. Einmal mehr verweisen solche Quellen jedoch auf die Notwen-
digkeit einer Gesellschaftsgeschichte des Slowakischen Staates, zu der auch die Ar-
beiterschaft zählt, obwohl sich die Rezensentin dessen sehr bewusst ist, dass dies 
angesichts der Verpflichtungen einer marxistischen Historiographie bis 1989 kein 
bevorzugtes Thema ist. 

Zu den Gewerkschaften als einer Art „erlaubter" Opposition siehe Tönsmeyer, Tatjana: Das 
Dritte Reich und die Slowakei 1939-1945. Politischer Alltag zwischen Kooperation und 
Eigensinn, Paderborn 2003, 165-169. 
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Einleiten d hatte n sich die Herausgebe r der Editio n kritisch dami t auseinande r ge-
setzt , dass bei den vorhandene n Quellensammlunge n die Geschicht e des Holocaust s 
sehr im Vordergrun d stehe ; nicht , weil sie dies nich t für ein wichtiges Them a halte n 
würden , sonder n weil sie der Meinun g sind, dass mit dieser Konzentratio n eine 
gewisse Engführun g der Erforschun g des Slowakische Staate s verbunde n sei. Di e 
abgedruckte n Situationsbericht e zeigen dagegen den Stellenwer t der Verfolgungs-
maßnahme n in einem weiteren Kontext . Nehme n wir den Mona t Janua r als Beispiel, 
so wurde nu r aus Topolčianky , Nov á Baňa un d Zilin a über die dortig e jüdische 
Bevölkerun g berichtet . Sprachwah l un d die verwendete n Stereotype n verweisen auf 
eine alltägliche un d offenbar weit verbreitet e Judenfeindschaft . So heiß t es etwa aus 
Topolčianky , „di e Juden " seien ruhig , betriebe n auch keine staatsfeindliche n Akti-
vitäten un d passten sich den Zeite n an, doc h seien sie auch über alles informier t un d 
kennte n selbst geheim e Entscheidunge n der Behörde n (S. 10 f.). Aus Žilin a wurde 
dagegen vermeldet , dass die jüdische Bevölkerun g - genaue r „di e noc h nich t Aus-
gesiedelten un d die Ausnahmejuden" 3 -  nervös sei un d weitere Transport e befürch -
tet e (S. 16). Di e Meldun g aus Nov á Baňa erklär t diese Sorge möglicherweise , da von 
hier übermittel t wird, dass die vorgeschrieben e Zählun g der Jude n durchgeführ t 
worde n sei, ohn e dass es darübe r etwas Besondere s zu vermelde n gebe (S. 17). 

Worübe r wir ebenfalls noc h wenig wissen, was jedoch in den Situationsberichte n 
relativ breite n Rau m einnimmt , sind die Beziehunge n zwischen der slowakischen 
Mehrheitsbevölkerun g un d der deutsche n Minderheit . Dies e waren längst nich t 
imme r spannungsfrei , auch wenn z.B. in Trenčí n der elfte Jahresta g von Hitler s 
Machtübernahm e im besten Hote l am Or t gefeiert wurd e un d sich auch ein Mit -
arbeite r der deutsche n Gesandtschaf t dorthi n begeben hatte . Im Kreis Kremnic a 
jedoch klagte der Polizeichef , antislowakisch e Stimmunge n in der deutsche n Bevöl-
kerun g seien stark un d nähme n beständi g zu. Als Beispiele führt e er das Verächt -
lichmache n des Staatspräsidente n un d von Regierungsmitglieder n bei den Wochen -
schaue n im Kin o sowie die Beschädigun g eines Hlinka-Bilde s an. Aber es kam auch 
zu handgreifliche n Auseinandersetzungen , in die mehrfac h Angehörige der Waffen-
SS, die sich auf Heimaturlau b befanden , verwickelt waren . Fü r besonder e Verärge-
run g hatt e ein Vorfall in eine r Kirch e gesorgt, als ein aus dem Or t stammender , aber 
mit seinen Elter n im Reic h lebende r Schüle r einer Adolf-Hitler-Schul e die Ver-
spätun g des Geistliche n nutzte , um von der Kanze l zu verkünden , dass Hitle r das 
wahre Lich t un d der wahre Führe r sei, der alle auf den richtige n Weg leite. Zwar hat -
ten die Gläubige n diesen selbsternannte n Verkünde r nationalsozialistische r Parole n 
unsanf t aus dem Gotteshau s befördert , doc h forderte n die lokalen Polizeistelle n von 
der ÜS B in Bratislava, sie möge die Vorfälle, einschließlic h jener, an dene n Waffen-
SS-Angehörig e beteiligt waren , im Reic h ahnde n lassen. Was den Berichterstatte r 
außerde m erboste , waren Vorfälle, in dene n Waffen-SS-Männer , die ihre n Diens t 
quittiere n wollten , geltend zu mache n versuchten , sie seien keine Deutschen , son-
der n Slowaken (S. 19 ff.). 

Im Original ist von „vynimkarov " die Rede , also von denjenigen , die vor allem als so ge-
nannt e „wirtschaftswichtigte " Juden von den Deportatione n des Jahre s 1942 verschon t 
geblieben waren. 
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Aus der Füll e des ausgebreitete n Material s konnt e hier nu r eine begrenzt e Anzah l 
von Beispielen ausgewählt werden . Sie zeichne n jedoch das Bild eine r slowakischen 
Bevölkerun g in den letzte n Monate n vor dem Ausbruch des Aufstandes , über die 
wir bisher wenig wussten un d das zum Teil durchau s widersprüchlic h ist: Offenbar 
war die Bevölkerun g in vielen Kreisen zwar politisc h interessiert , befand sich aber 
weder in Oppositio n noc h stand sie geschlossen hinte r dem Regime . Gerad e in den 
Industriegebiete n war eine gewisse kommunistisch e Aktivität zu beobachten , doc h 
hatt e das Fehle n von Bezugsscheine n für Schuh e weit größer e Auswirkungen auf die 
Stimmun g der Menschen . Di e bäuerlich e Bevölkerun g wird mal als unpolitisc h be-
schrieben , weil sie viel Alkoho l trink e (S. 22), mal erscheine n gerade die Kneipe n als 
Or t lebhafte n Politisieren s un d die Bauer n als jene Gruppe , die sich mi t dem Krieg 
arrangier t habe , weil er ihre n Produkte n gute Preise sichere (S. 8 f.). Erstaunlic h ist 
jedoch , dass fast nie über die Funktionselite n des Slowakische n Staate s ode r über 
führend e Gruppe n in den Städte n berichte t wurde . Wie dies zu erkläre n ist, bleibt 
vorläufig unklar , doc h kan n ma n schon jetzt konstatieren , dass die Herausgebe r mit 
ihre r Quelleneditio n die Abkehr von der bisher alles dominierende n politische n 
Geschicht e der „große n Männer " begonne n haben , so dass ma n ihne n zu diesem 
ersten Band nu r gratuliere n kann . 

Berlin Tatjan a Tönsmeye r 

Simsová, Milena: V šat bílý oděný. Zápasy a oběti Akademické  Ymky  1938-1945 [In 
weißen Kleidern angetan. Kämpfe und Opfer der akademischen YMCA 1938-1945]. 
Nakladatelstv í EMAN , Benešov 2005, 253 S. 

De r Buchtite l ist der Offenbarun g Johanni s 7,13 entnomme n („We r sind diese, die 
mit den weißen Kleider n angeta n sind, un d wohe r sind sie gekommen?") . Milen a 
Šímsovás Dokumentatio n bezieh t sich auf eine zwar kleine , aber menschlic h heraus -
ragend e Grupp e von Mitarbeiter n der tschechoslowakische n YMC A (CVJM ) un d 
insbesonder e der organisatorisc h eigenständige n un d 1939 aufgelösten Akademi -
schen YMC A (AY), an die ein informelle s Net z befreundete r Pfarre r der Evan -
gelischen Brüderkirch e anknüpfte . Di e Bereitschaf t dieser Mensche n zum Wider-
stand entspran g auße r patriotische n Gefühle n vor allem ihre r Ablehnun g des heid -
nisch-barbarische n Charakter s des NS-Regimes . Ih r Engagemen t gegen den Natio -
nalsozialismu s umfasste eine breit e Skala von Tätigkeiten , die von der Herstellun g 
un d Verbreitun g illegaler Drucksache n über die Gewährun g von Unterschlup f für 
Verfolgte bis hin zu hoc h riskante n Aktione n wie der Schaffun g von Verbindunge n 
zwischen der Resistanc e (insbesonder e Vladimir Krajina ) un d der Londone r Exil-
regierun g durc h portabl e Sendestatione n reichte . Di e meiste n dieser Statione n 
flogen währen d des Terror s nac h dem Heydrich-Attenta t auf. 42 AY-Mitarbeite r 
un d ihre Freund e bezahlte n ihre Widerständigkei t mit dem Leben , sechs allein für 
die Unterbringun g eines aus der Kriegsgefangenschaf t geflohene n britische n Majors ; 
sinnlose Opfer fordert e auch das mangelnd e Verständni s für konspirativ e Regeln bei 
den abgesprungene n Fallschirmjägern . 

De r Schwerpunk t der etwas hagiographisc h angelegten Darstellun g liegt in der 
Nachzeichnun g der Tätigkei t der dre i Sekretär e der Akademische n YMCA : Jarosla v 
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Šimsa, Jarosla v Valenta un d Rudol f Mareš , von dene n Erstere r gedanklic h un d 
menschlic h bedeutsam e Zeugniss e eines ungebrochene n Geiste s in mörderische r 
Umgebun g hinterließ 1 un d dessen Leben un d Sterbe n auch hier Teile des Buche s 
gewidmet sind. Di e Aktivitäten seiner beiden jungen Nachfolge r Valenta un d Mare š 
werden mühseli g aus Berichte n Überlebende r rekonstruiert , die zwar viel Detail -
erkenntniss e zutage fördern , aber auch Unwesentliches , so dass kein klares Bild ent -
steht . Immerhi n ergeben sich einige Korrekture n zur Sicht Václav Černý š (1968/ 
1992) un d Vladimir Krajina s (1994). Milen a Šimsová, die Schwiegertochte r Jarosla v 
Simsas, dere n Vater ebenfalls noc h im Februa r 1945 von den Nationalsozialiste n hin -
gerichte t wurde , ha t seit den 1960er Jahre n mehrfac h versucht , das kommunistisch e 
Schweigen über den christliche n Beitra g zum tschechische n Widerstan d zu durch -
brechen . Trot z ihre r pietätvolle n Zusammenstellun g in dem vorliegende n Ban d steh t 
ein kritische s monographische s Gesamtbil d leider nac h wie vor aus. 

Berlin Bedřic h Loewenstei n 

1 Vgl. dazu die Besprechun g in Bohemi a 45 (2004) S. 274 f. 

Kaplan, Karel/ 'Kosatík, Pavel: Gottwaldovi muži [Gottwalds Männer]. 

Paseka, Praha , Litomyšl 2004, 336 S., Abb. 

Biographisch e Ansätze finden in der Geschichtswissenschaf t wieder verstärkt Ver-
wendung , un d auch bei diesem Buch über sechs Schlüsselfiguren der kommunisti -
schen Tschechoslowake i erweist sich diese Herangehensweis e als gewinnbringend . 
Verfasser sind der bekannt e Historike r Kare l Kapla n (geb. 1928) un d der Publizis t 
Pavel Kosatí k (geb. 1962), der unte r andere m mit einem Buch über die Ehefraue n der 
tschechoslowakische n Präsidenten 1 un d Biographie n des Bankier s Jarosla v Preiss, 
Olga Havlovás , Ferdinan d Peroutka s un d Pavel Kohout s hervorgetrete n ist.2 Di e 
Zusammenarbei t der verschiedene n Generatione n angehörende n Autoren , des Ex-
perte n für die Zei t nac h 1945, der in seinen Bücher n einen faktenreichen , aber ge-
legentlic h etwas trockene n Stil pflegt, un d des Spezialiste n für Lebensbilde r kan n als 
sehr geglückt bezeichne t werden . Ihne n ist ein Buch gelungen , das wissenschaftlich e 
Qualitä t mit hohe r Lesbarkei t un d Schlüssigkeit vereint . 

In sechs biographische n Essays werden der erste „Arbeiter-Präsident " der ČSR , 
Klemen t Gottwald , un d fünf seiner Genosse n vorgestellt, die die Geschick e des 
Staate s bis in die 1960er Jahr e maßgeblic h bestimmten : Nebe n dem „Diktato r ohn e 
Souveränität" 3 Gottwal d der 1951 abgesetzte un d im folgenden Jah r nac h einem 
Schauprozes s mit weiteren angebliche n Verschwörer n hingerichtet e Generalsekretä r 
der KPTsch , Rudol f Slánský; der „größt e Karrierist " un d Schwiegersoh n Gottwalds , 
Alexej Čepička , zwischen 1948 un d 1956 Justiz - bzw. Verteidigungsminister ; der 

Kosatík, Pavel: Osm žen z Hradu . Manželk y president ů [Acht Fraue n von der Burg. Die 
Ehefraue n der Präsidenten] . Prah a 1993. 
Vgl. dazu die Rezensio n von Stefan Zwicker zu „Fenomé n Kohout " [Das Phänome n 
Kohout] . In : Bohemi a 43 (2002) 291-293. 
Die hier genannte n Bezeichnunge n stellen Übersetzunge n von Charakterisierunge n am Be-
ginn einzelne r Kapite l (S. 11, 123, 175) dar. 
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„Volkstribun , der sich fürchtete" , Antoní n Zápotocký , Gottwald s Nachfolge r als 
Staatspräsident ; der Ideologe , Propagandis t un d langjährige Ministe r Václav Ko -
pecký un d der erste Man n des Parteiapparat s seit 1953 un d später e dritt e kommu -
nistisch e Präsident , Antoní n Novotný . Dies e stellten nebe n einigen andere n - die 
Autore n nenne n Viliam Široký, Zdeně k Fierlinge r un d Zdeně k Nejedl ý -  die Haupt -
verantwortliche n für das besonder s massive Unrech t dar, das in den ersten Jahre n der 
sozialistische n ČSR herrscht e (S. 9). Gerad e die Berücksichtigun g Širokýs hätt e ma n 
sich für dieses Werk wünsche n können , nich t weil er von größere r Bedeutun g als die 
andere n Genannte n gewesen wäre, sonder n weil er der einzige Slowake unte r ihne n 
war. So bleibt das slowakische Elemen t in dem Buch ein wenig unterrepräsentiert , 
auch wenn bei zwei der Protagoniste n dere n (überwiegen d von Ignoran z un d Über -
heblichkei t geprägtes) Verhältni s zum östliche n Teil des Staate s ein eigenes Unter -
kapite l gewidmet wird (bei Gottwal d S. 34-38, un d bei Novotn ý S. 294-297) . 

Es würde zu weit führen , die einzelne n biographische n Abschnitt e nähe r zu reka-
pitulieren , die sich zum großen Teil auf Quelle n aus dem Prage r Nationalarchi v stüt -
zen , manche s sei dennoc h hervorgehoben : So erfähr t man , dass Gottwal d bei einigen 
öffentliche n Auftritte n zu betrunke n war, um sich noc h artikuliere n zu könne n un d 
sein Alkoholismu s zu seinem relativ frühe n Tod 1953 beitru g (S. 46 f.). Ma n liest aber 
auch über seine Angst, die Guns t Moskau s entzoge n zu bekomme n un d ein Schick -
sal zu erleiden , wie er es dan n (auc h auf sowjetischen Druck ) seinem Parteisekretä r 
Slánský bereitet e (S. 54-61) . 

Bei Slánský ist besonder s die Schilderun g seiner Haftzei t vor Prozes s un d Hin -
richtun g bemerkenswert , wo sich die Methoden , die er selbst jahrelan g angeordne t 
hatte , nu n gegen ihn wandten : Nebe n psychische m un d physische m Druc k wurde 
ihm ein Informan t in die Zelle gesetzt, an dessen Verurteilun g als „Titoist " 1948 er 
selbst maßgebliche n Antei l gehabt hatt e (S. 110-118) . 

Alexej Čepička , der jüngste der hier behandelte n Politike r (geb. 1910), erlebt e 
einen rasante n Aufstieg un d nac h 1956 einen fast ebenso schnelle n Fall , der ihn aller-
dings ander s als den Genosse n Slánský einige Jahr e zuvor un d ander s als viele ihre r 
Opfer nich t zur Hinrichtung , sonder n in die Invalidenrent e führte . Nebe n seiner 
maßgebliche n Rolle bei den Schauprozesse n un d der Unterdrückun g der Kirche n ta t 
er sich als Verteidigungsministe r durc h immens e Ausgaben, nich t zuletz t für sich 
un d eine n geradezu barocke n Hofstaat , hervo r (S. 155-158) . 

Zápotocký , der „Tscheche , der Leni n begegnet war" (S. 181), genoss eine , ver-
glichen mi t andere n Genossen , außergewöhnlich e Popularitä t in der Bevölkerun g 
un d hatt e noc h ander e nichtalltäglich e Eigenschaften : Er verfügte über eine künstle -
rische Ader (ode r glaubte es zumindest ) un d versucht e sich als Schriftstelle r un d 
Fotograf . Ander s als die meiste n Hauptfigure n im System Gottwald s gehört e er, was 
Alter un d Gedankenwel t anging, eigentlic h nich t zu dem Kade r der „Karline r 
Burschen " (karlínšt í kluci) , die 1929 Gottwal d an die Parteispitz e gebrach t hatte n 
(S. 177). „Recht e Abweichungen " waren dem ehemalige n Sozialdemokrate n un d 
langjährigen Gewerkschaftsführe r nie ganz fremd , wie er anlässlich der beginnende n 
Entstalinisierun g 1956 bekenne n durft e (S. 204). Dennoc h war er ein zuverlässiger 
Pfeiler des Systems, der auch nac h Stalin s Tod keine Veranlassun g sah, sich mit dem 
„Personenkult " kritisch auseinande r zu setzen . 
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Wohl mit der interessantest e Beitra g ist der über Václav Kopecký , den „Chef -
ideologen " der 1940er un d 1950er Jahre , der eine zuverlässige Unterwürfigkei t 
gegenüber der Sowjetunio n mit einem beachtliche n Geschic k für Propagand a un d 
eine r brachiale n Rhetori k verband . Seine scharfe Zung e un d seine guten Kontakt e 
nac h Moska u machte n ihn zu einem auch von den ranghöchste n Genosse n gefürch-
tete n „böse n Mann " der Partei , dem ma n kaum zu widerspreche n wagte, weil er, wie 
Jaromí r Dolansk ý sagte, einen „so beschmutze n könne" , dass „eine n jahrelan g da-
von nieman d reinige" (S. 225). Auf Kopecký s „fortschrittliche " Kulturpoliti k wird 
ebenso eingegangen wie auf seine antisemitische n Ausfälle, dere r er sich im Umfel d 
des Slánský-Prozesse s ebenso wie bei Attacke n „gegen amerikanisch e Spion e un d 
Diversanten " (S. 237) bediente . 

Bei Antoní n Novotn ý dürfte n dem Leser dessen „innovative " Idee n zu Außen -
hande l un d Staatshaushal t im Gedächtni s bleiben : Wie der Reformökono m Ot a Šik 
berichtete , habe der Präsiden t zu Beginn der 1960er Jahr e vorgeschlagen , ma n müsse 
doc h lediglich aus den tschechoslowakische n Wäldern jährlich dreitausen d lebend e 
Hirsch e in den Westen exportieren , mit den so erwirtschaftete n Mittel n könn e man 
dan n westliche Techni k einkaufe n (S.283) . Aufschlussreich sind auch die Ausfüh-
runge n zu seinen „schwarze n Kassen": Währen d Novotn ý imme r betonte , einen 
bescheidene n Lebenssti l zu pflegen (was wohl auch zutraf) , ließ er führende n Ge -
nossen regelmäßi g beträchtlich e Bargeldsumme n zukommen , um sie sich gewogen 
zu halte n (S. 255-257) . 

Manch e der hier wiedergegebene n Episode n mag anekdotenhaf t erscheinen , es 
entsteh t vor dem Auge des Lesers aber ein lebendige s Panorama , das das Banal e wie 
das Diktatorisch e der kommunistische n Herrsche r un d ihre r Welt aufzeigt. 4 Di e 
Verfasser gehen dem System von persönliche n Bündnisse n wie Feindschafte n un d 
Rivalitäte n (etwa der Auseinandersetzun g zwischen Zápotock ý als Präsiden t un d 
Novotn ý als Parteichef , S. 194-201) nach . Dies e Verhältniss e konnte n sich aber, ob 
aus Opportunismu s ode r um die eigene Hau t zu retten , imme r ändern . Auch scheue n 
sich Kapla n un d Kosatí k nicht , ein -  sicher nachvollziehbare s -  moralische s Urtei l 
über „Gottwald s Männer " zu fällen (S.7-9) . Di e Kombinatio n aus prägnante n Zita -
ten (Protokollen , Korrespondenz , Aussagen von Zeitzeuge n ode r den ausführlic h 
zitierte n unveröffentlichte n Erinnerunge n Novotnýs ) un d einem flüssigen, aber nie 
reißerische n Text ergeben ein Buch von hohe m Lese- un d Erkenntniswert . 

De n Band runde n ein gut ausgewählte r Bildtei l un d persönlich e Erinnerunge n 
Kaplan s ab (S. 310-326) . Letzter e sind ein aufschlussreiche s Dokument , da sie einen 
Lebensweg nachzeichnen , der mit der Entwicklun g vom gläubigen Anhänge r des 
Kommunismu s zu dessen Kritike r un d Gegne r für viele später e Dissidente n un d 
Emigrante n nich t untypisc h ist: Ursprünglic h als Schuhmache r in den Zlíne r Baťa-
Werken tätig, tra t Kapla n als Zwanzigjährige r in die KPTsc h ein un d fand nac h eini-
gen Jahre n als Nachwuchsfunktionä r Arbeit an verschiedene n Instituten . In den 

Hie r sei noch auf ein Buch hingewiesen, das die Geschicht e der kommunistische n ČS(S)R 
anhan d der Biographie n ihrer Präsidente n (also auch Ludvík Svoboda und Gusta v Husák ) 
nachzeichnet , dies legte unlängst Jiří Fernes vor: Takoví nám vládli. Komunističt í preziden -
ti Československa a doba, v níž žili [Solche haben uns regiert. Die kommunistische n Prä-
sidenten der Tschechoslowake i und die Zeit , in der sie lebten] . Prah a 2003. 
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1960er Jahre n war er Mitglied in zwei Rehabilitierungskommissionen , späte r wurde 
er als Anhänge r des Prage r Frühling s „kaltgestellt" . Schließlic h wurd e ein Berufs-
verbot gegen ihn erlassen, un d 1976 ging Kapla n in die Emigration . Gefragt , wie 
lange er sich als Kommunis t betrachte t habe , antworte t Kaplan , bis 1968 habe er an 
die Reformierbarkei t des Systems geglaubt, was sich als großer Fehle r erwiesen habe 
(S. 319). Das s sich Historike r un d Zeitzeug e hier in eine r Perso n vereinen , erweist 
sich im Falle dieses Buche s als durchau s vorteilhaft . 

Main z Stefan Zwicke r 

Behring, Eva/Brandt,  Juliane/Dózsai,  Monika/Kliems,  Alfrun/Richter,  Ludwig/ 
Třepte, Hans-Christian (Hgg.): Grundbegriffe und Autoren ostmitteleuropäischer 
Exilliteraturen 1945-1989.  Ein Beitrag zur Systematisierung und Typologisierung. 
Fran z Steiner , Stuttgar t 2004, 747 S. (Forschunge n zur Geschicht e und Kultu r des östlichen 
Mitteleurop a 20). 

Nac h 1945 begann in Ostmitteleurop a der Umba u zum Staatsozialismus . Er hatt e 
unte r andere m zur Folge , dass das literarisch e Exil aus dieser Region ähnlich e For -
men der kulturelle n Organisatio n aufweist. In eine r bisher erstmalige n Zusammen -
schau dokumentiere n die sechs Autore n dieser Publikatio n das literarisch e Leben 
un d Schaffen des polnischen , tschechischen , ungarische n un d slowakischen sowie 
rumänische n Exils. Di e Kapiteleinteilun g folgt den großen Leitfragen an das lite-
rarisch e Exil mit den Themenfeldern : Begriffe des Exils im Kontex t historische r 
Auswanderungsepochen , geografische Ziele un d kulturell e Zentre n der literatur -
schaffende n Migration , Medie n un d Institutione n der Kommunikatio n im Exil, 
kulturell e Identität , der Wechsel von der Muttersprach e zur Sprach e des Gastlandes , 
Heimatentwürfe , literarisch e Paradigmenwechsel , Änderunge n im literarische n 
Kanon . Da s abschließend e Kapite l betrachte t den Umgan g mi t dem Exil in den 
Herkunftsländern , die verändert e Situatio n des Exils nac h 1989 un d versuch t einen 
Ausblick. De m Dissen s ist ein eigenes Kapite l gewidmet . Diese s inländisch e Literatur -
schaffen wird deshalb berücksichtigt , weil seine Akteur e die wichtigsten Partne r für 
die Exildichte r in dere n Herkunftsländer n waren (Behring , S. 10). 

Je nac h historische r un d nationalkulturelle r Traditio n findet der Weg in die 
Fremd e bei Polen , Tschechen , Slowaken , Rumäne n un d Ungar n ander e Bezeich -
nungen . So waren etwa der polnisch e Erinnerungstopo s des Exodu s großer Bevöl-
kerungsteil e nac h dem Novemberaufstan d von 1830, die so genannt e „Wielka Emi -
gracja", un d die Migratio n der böhmische n „Exulanten " als Verfolgte der Gegen -
reformatio n nac h 1620 für darau f folgende Auswanderungswelle n lange Zei t be-
griffsbildend. Di e Verfasser der vorliegende n Publikatio n habe n den Arbeitsbegriff 
„Exil " gewählt, weil diese Bezeichnun g auf die in der Regel politisch e un d ideologi -
sche Motivatio n für die Ausweisung bzw. Auswanderun g im Zeitrau m zwischen 
1945 un d 1989 Bezug nimm t (S. 22). Fü r das persönlich e Selbstverständni s der 
Exilschriftstelle r werden zwei überliefert e Modell e zur typologische n Einordnun g 
herangezogen : das „ovidische " Leide n am Exil un d die „dantesche " Akzeptan z des 
Exils als Bereicherun g für das eigene Leben un d Schaffen . 

Sprachlich e un d kulturell e Affinitäten aus der Zei t vor dem Zweite n Weltkrieg 
bestimmte n in vielen Fälle n die Wahl des ersten Exillandes , wie das zweite Kapite l 
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verdeutlicht . Frankreic h als Symbo l für ein „ideales " Ziellan d zog alle Gruppe n an, 
so auch polnisch e Schriftsteller , die ihre Zugehörigkei t zur Kultu r des romanisch -
katholische n Abendlande s demonstriere n wollten (S. 77). Als Zentru m linker Intel -
lektuelle r war Pari s Anlaufstelle für das ungarisch e Exil nac h dem Aufstand des 
Jahre s 1956 (S. 81). Spanie n wiederu m war vor allem ein Zufluchtslan d für die Kon -
servativen aus Rumänie n un d Polen . Di e Angst vor dem europäische n Kommunis -
mu s un d ein damal s noc h hohe r Arbeitskräftebedar f ließ besonder s die US A zu 
einem beliebte n Exilland werden (S. 110). Westdeutschland , un d hier vor allem Mün -
che n un d Berlin , wurde ab den 1960er Jahre n auf Grun d der guten Förderun g poli -
tische r Asylanten ein angesehene r Zielor t (S. 89). 

Da s dritt e Kapitel , „Kulturell e Kommunikatio n -  Ein e Bedingun g des Exil-
daseins", zeichne t ausführlich e Porträt s der einzelne n Medie n un d Institutione n der 
gruppeninterne n Kommunikatio n sowie ihre r bedeutendste n Akteure . Di e legen-
där e polnisch e Zeitschrif t „Kultura " (S. 147-152) wird als ein wichtiges konzeptio -
nelles Vorbild für das tschechisch e un d ungarisch e Exil um die Literaturzeitschrifte n 
„Svědectví " (Da s Zeugnis ) un d „Irodalm i Újság" (Literarisch e Zeitschrift ) vorge-
stellt (S. 156-157; 164-165) . Di e Verfasser zeigen somi t auc h die Vernetzunge n von 
Exilgruppe n verschiedene r nationale r Herkunft . Di e gemeinsam e Absicht, das In -
formationsmonopo l der staatssozialistische n Regim e einzureißen , gelang vielleicht 
noc h am wirksamsten mit Hilfe der von den westlichen Länder n geförderte n Radio -
sende r Radi o Fre e Europ e (RFE) , Radi o Madrid , BBC, Voice of America , Deutsch e 
Welle un d Radi o Vatican a (S. 195). Di e parallel e Einrichtun g von nationale n Redak -
tione n je Exilgrupp e bedeutet e eine Kräftebündelun g hinsichtlic h des gemeinsame n 
Ziels. Innerhal b der nationale n Gruppe n kam es jedoch nich t selten zu heftigen 
Kontroversen . Diese ergaben sich aus der Tatsache , dass die einzelne n Exilante n 
unterschiedlichen , von den großen Umbrüche n un d Krisen des Staatssozialismu s 
ausgelösten Exilwellen angehörten . Ein zweiter Grun d für die Streitigkeite n unte r 
den Exilante n war die Frag e nac h den Mittel n zur Bekämpfun g der Regim e in der 
Heimat . So ha t es in der tschechische n Redaktio n des RF E offenbar einen kontra -
produktive n Wettkamp f zwischen dem 48er un d 68er Exil gegeben (S.200) . De r 
Nobelpreisträge r Czeslaw Milos z lehnt e wegen des ,,patriotische[n ] Trommelschla -
gen[s]" der „Nationalpolen " beim RF E die Mitarbei t für das polnisch e Program m ab 
(S.199) . 

De r Frage , wie die Exilautore n ihre fraglich geworden e kulturell e Identitä t bewäl-
tigen un d nac h neue n Konzepte n zwischen nationalen , universellen sowie literari -
schen Entwürfe n suchen , widme t sich das fünfte Kapitel . Hie r wie auch an andere n 
Kapiteleingänge n des Bande s beweisen die Verfasser einen verantwortliche n Um -
gang mit den gewählten Arbeitsbegriffen, die dem interdisziplinäre n Projek t des 
Bande s entsprechen d sehr vielseitig sein müssen . So wird der Begriff der „kulturel -
len Identität " solide aus der umfangreiche n jüngeren un d ältere n Forschun g herge-
leitet . Dabe i werden sowohl der soziologische , der historisch e als auch der ethno -
psychologisch e Blickwinkel berücksichtigt . 

Unübersehba r ist die von zahlreiche n Exilautore n akzeptiert e kulturgeschicht -
liche Verortun g ihre r Identitä t im romantische n Paradigma . Als Epoch e der Natio -
nalen Wiedergebur t gefeiert, ist die Romanti k ein wichtiger gemeinsame r Nenne r 
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des ostmitteleuropäischen Exils. Der literaturgeschichtliche Typus des romantischen 
Nationaldichters repräsentiert überdies einen Höhepunkt „nationalsprachlicher 
Vollkommenheit" (S.297). Ein Umstand, der den Wechsel zur Sprache des Exil-
landes leicht als „Verrat" erscheinen ließ (S. 356-357). Andere Schriftsteller nahmen 
sich indessen mehrsprachige Epochen wie das Barock und die Renaissance zum Vor-
bild für übernationale Kulturepochen, was nicht nur den Sprachwechsel erleichterte 
(S. 355), sondern auch als Integrationsfigur für die kulturelle Identität des ostmittel-
europäischen Exils diente (S. 295-296). Das späte 19. und das 20. Jahrhundert brach-
ten mit dem folkloristischen Populismus einerseits und den Bewegungen der 
Moderne sowie der Avantgarde andererseits zwei kontrovers behandelte Tradi-
tionslinien hervor. Dabei lag vielen Exilanten das Erbe der international orientierten 
nationalen Avantgardegruppen deutlich näher, da es ihnen die Akkulturation im 
westlichen Exil erleichterte. 

Der enzyklopädische Wert des Bandes kann in diesem fünften Kapitel an zwei 
Stellen gut veranschaulicht werden. Zu nennen wäre zunächst das Unterkapitel über 
die doppelten Identitäten jüdischer Auswanderer. Vor dem Hintergrund des ange-
spannten Verhältnisses des Sowjetblocks zu Israel gab es in fast allen Ländern Ost-
mitteleuropas Phasen antisemitischer Politik und Verfolgung. Diese Politik wird hier 
nicht nur für jedes Land einzeln erläutert, sondern ebenso eingehend aus den natio-
nalhistorischen Vorprägungen des Antisemitismus hergeleitet (S. 308-310). Wie sorg-
fältig zum anderen Porträts einzelner herausragender Exilautoren dem Leser er-
schlossen werden, zeigt vor allem das Beispiel des rumänischen Schriftstellers und 
Religionswissenschaftlers Mircea Eliade sowie des tschechischen Autors Milan Kun-
dera. Gegen den Modellanspruch der westeuropäischen Kultur, mit dem sich die 
Exilanten aus Ostmitteleuropa konfrontiert sahen, entwirft Eliade die transkultu-
relle Vorstellung eines Kulturdialogs zwischen westlichen Traditionen und dem fern-
östlichen Denken, um den von ihm beklagten Zerfall der westlichen Kultur aufzu-
halten (S. 321 f.). Besprochen wird hier auch das sonst in der Forschung nur selten 
erwähnte belletristische Werk von Eliade, in dem dieser sich seinem wissenschaft-
lichen Thema der „Initiation" mit Hilfe von narrativ generierten Identitäten widmet 
(S. 337-339). Milan Kunderas Versuch, mit seinem Essay über die „Tragödie Zentral-
europas" die Tschechoslowakei und ihre ebenfalls unter sowjetischer Herrschaft ste-
henden Nachbarn als einen gemeinsamen mitteleuropäischen Schicksalsraum zu ent-
werfen, in dem kleine, aber hoch entwickelte Kulturen von großen Nachbarn gepei-
nigt würden, wird hier eingehend dargelegt und der Rezeption von Seiten des ost-
mitteleuropäischen Exils gegenübergestellt. Polen und Ungarn lehnten dieses Kon-
zept aufgrund ihrer eigenen Großmachttraditionen ab (S. 300). Die Verfasser machen 
zudem detailliert auf die Kontroversen innerhalb der Exilgruppen und des Dissens 
aufmerksam. Bei Tschechen und Polen betraf der Streit unter anderem die jeweils 
eigene martyrologische Tradition, die unter den Landsleuten viele Spötter auf den 
Plan rief: hier gegen den unverwüstlichen tschechischen Komplex, zur Rolle einer 
unterdrückten, da nur kleinen Hochkultur verdammt zu sein, dort gegen den ro-
mantischen, nunmehr auf die Westverschiebung des Landes von 1945 bezogenen 
Mythos der Polen, sie hätten für alle Völker Europas ein besonderes Leid auf sich 
genommen. 
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Die Untersuchung der Frage nach einer spezifischen Exilästhetik (vgl. das 8. Ka-
pitel „Paradigmenwechsel in der Schreibstrategie - Elemente einer Ästhetik des 
Exils?") zeigt zunächst Tendenzen in der Wahl der Gattungen. Tagebücher und 
Autobiografien stehen als „konfessionelle" Gattungen an erster Stelle noch vor dem 
Essay, das sich als wichtiges Medium der Kommunikation mit der Öffentlichkeit des 
Gastlandes anbot (S. 456). Starke nationale Gattungstraditionen setzen vor allem die 
Polen mit ihrem lebhaften Theaterschaffen im Exil fort (S. 492). Die typologische 
Bewertung von Schreibstrategien des ostmitteleuropäischen Exils kann jedoch kaum 
über Themen, Motive und Topoi hinausgehen. Erschwerend wirkt hier die dem indi-
vidualpoetischen Kunstschaffen stets genuine Vielheit der Bezugspunkte. Diese sind 
neben den universellen und nationalliterarischen ästhetischen Normen auch der spe-
zifische Kanon des Gastlandes. Dass dieser Umstand hier nicht verschwiegen wird, 
gehört zum durchgängig problembewussten Zugang der Verfasser. 

Der vorliegende Band hat sich dem Untertitel gemäß der Systematisierung und 
Typologisierung von Analogien und Parallelen zwischen den einzelnen Exilgruppen 
aus Ostmitteleuropa angenommen. Erfreulicherweise sind sich die Verfasser aber 
auch der Schwächen und Grenzen von Ordnungskategorien bewusst und beleuch-
ten da, wo nötig, ebenso ausführlich individuelle Werdegänge und nationale Beson-
derheiten der Exilgruppen. Entstanden ist ein lesenswertes Handbuch, das sich dank 
vieler umfassender Teildokumentationen und eines Anhangs, der neben einem Per-
sonenregister und einer systematischen Bibliographie Kurzbiographien ausgewähl-
ter Schriftsteller enthält, ebenso gut als Nachschlagewerk anbietet. Erwähnt werden 
sollte auch die trotz der Gruppenautorenschaft von bis zu vier Verfassern je Kapitel 
stets beibehaltene argumentative und stilistische Klarheit der Darstellung. 

Potsdam Katrin Berwanger 

Teichovä, Alice /Teich, Mikuláš: Zwischen der kleinen und der großen Welt. Ein ge-
meinsames Leben im 20. Jahrhundert. 
Böhlau, Wien u.a. 2005, 250 S., zahlr. Abb. (Damit es nicht verlorengeht ... 55). 

Iggers, Wilma und Georg: Zwei Seiten der Geschichte. Lebensbericht aus unruhigen 
Zeiten. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, 320 S., zahlr. Abb. 

Alice und Mikuláš Teich haben ihre Lebensgeschichte veröffentlicht - die in Wien 
geborene Wirtschaftshistorikerin und der aus der Slowakei stammende Wissen-
schaftshistoriker erzählen in einem ansprechend aufgemachten und mit zahlreichen 
Fotos versehenen Band ihr gemeinsames Leben im 20. Jahrhundert: ihren Weg als 
Ehepaar und Familie, ihre Karrieren als Wissenschaftler im englischen Exil und nicht 
zuletzt ihren hoffnungsvollen Einsatz für eine bessere, sozialistische Welt im Prag 
der 1950er und 1960er Jahre. Beide kommen abwechselnd zu Wort und ergänzen 
sich bei Bedarf. Das Erzählte ist durchweg persönlich gefärbt und nimmt den Leser 
rasch für das sympathische Wissenschaftler-Paar ein. 

Nicht zufällig erinnert das Buch damit an eine andere Doppelbiographie promi-
nenter jüdischer Wissenschaftler aus dem mitteleuropäischen Raum: 2002 hatten 
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schon Wilma und Georg Iggers ihre gemeinsame Lebensgeschichte erzählt, und das 
Buch der Teichs ist demjenigen der Iggers' wohl nachempfunden. Denn auch hier 
berichten zwei namhafte Wissenschaftler von ihrem Leben, das aus Böhmen bzw. 
Deutschland ins englischsprachige Exil geführt hat. In beiden Lebensläufen ist die 
Frau dem Mann gegenüber vollkommen gleichberechtigt und hat neben den Fa-
milienpflichten mit Erfolg eine eigenständige akademische Karriere gemacht. Beide 
Paare zeichnen sich nicht nur durch ihre intensiven wissenschaftlichen Forschungen, 
sondern auch durch aktives soziales Engagement aus. Waren die Teichs überzeugte 
Kommunisten, die nach 1948 nach Prag zurückkehrten, um, wie sie hofften, am 
Aufbau einer besseren Gesellschaft mitzuwirken, so setzten sich die Iggers, vor allem 
Georg Iggers, in den 1950er und 1960er Jahren in den amerikanischen Südstaaten für 
die Aufhebung der Rassentrennung ein. Beide Forscherpaare hat es nach langen 
Jahren in England und der Tschechoslowakei bzw. in Amerika und China jedoch in 
den deutschen Sprachraum ihrer Herkunft zurückgezogen. Während die Teichs 
heute einen Zweitwohnsitz in Wien haben, verbringen Wilma und Georg Iggers die 
Hälfte des Jahres in Göttingen. 

Beide Bücher unterscheiden sich aber auch in einigen Punkten, am stärksten durch 
die Erzähltechnik: Während die Iggers ihre Lebensgeschichte selbst aufgeschrieben 
haben, haben die Teichs ihr Leben dem Biographieforscher Gert Dressel erzählt. Der 
Erzählfluss der Teichs wird dabei durch die Fragen des Biographen strukturiert, 
zugleich immer wieder hinterfragt; Reflexionen über das Erzählen ziehen sich durch 
das gesamte Buch. Alice und Mikuláš Teich warnen ebenso wiederholt vor dem 
„biographischen Glatteis" (S. 9), auf das man gerät, wenn man dem Erzählten und 
damit sich selbst allzu große Bedeutung beimisst. Der Biograph und Herausgeber 
Dressel weist zudem in seinem Vorwort auf die grundsätzlichen Veränderungen hin, 
die mit der Niederschrift der aufgezeichneten mündlichen Interviews verbunden 
waren (S. 11 f.). Ein entsprechender kritischer Ansatz fehlt bei Wilma und Georg 
Iggers, deren Erzählvorgang unhinterfragt bleibt. 

Formal unterscheiden sich die beiden Bücher dadurch, dass der Bericht der Teichs 
durch einige Literaturhinweise sowie ein hilfreiches Glossar zum zeitgenössischen 
Hintergrund des Erzählten und mit - wenn auch sparsam eingesetzten - Litera-
turhinweisen in den Fußnoten ergänzt wurde. Dem Lebensbericht der Iggers wurde 
ein Personenregister beigegeben. 

Beide Bücher zeichnen sich insgesamt durch den sehr intimen und warmherzigen 
Erzählton und das große persönliche Engagement der Erzählenden für die Wissen-
schaft und soziale Belange aus. Die Doppelbiographien erlauben einen faszinieren-
den Einblick in die Welt des seit 1945 verlorenen mitteleuropäischen jüdischen Bil-
dungsbürgertums, das die Teichs und Iggers entscheidend geprägt hat. Ebenfalls im 
Erzählen aufgehoben ist die kommunistische Aufbruchstimmung des Prager Früh-
lings, die für das Leben und Wirken der Teichs von zentraler Bedeutung war. 

Dresden Susanne Fritz 
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Hoorn, Heike van: Neue Heimat im Sozialismus. Die Umsiedlung und Integration 
sudetendeutscher Antifa-Umsiedler in die SBZ/DDR. 
Klartext , Essen 2004, 373 S. 

Di e Erforschun g von Hintergründe n un d Praxi s der Zwangaussiedlun g un d Ver-
treibun g der Deutsche n aus der Tschechoslowake i nac h dem End e des Zweite n 
Weltkrieges bildet seit geraume r Zei t ein zentrale s Them a der Geschichtsschreibun g 
über die deutsch-tschechische n Beziehungen . Ums o bemerkenswerte r ist es, dass ein 
Aspekt dieses Prozesse s lange Zei t weitgehen d unbeachte t blieb: De r Transfe r von 
run d 50 000 so genannte n Antifa-Umsiedler n in die SBZ/DD R in den Jahre n 1945 
un d 1946. Vor allem Jan Foitzi k widmet e sich 1983 intensive r diesem aus seiner Sicht 
für den Aufbau der neue n SED-Strukture n bedeutsame n „Kadertransfer " überwie-
gend sudetendeutsche r Kommuniste n -  freilich ohn e damal s Zugan g zu ostdeut -
schen , sowjetischen ode r tschechische n Dokumente n zu besitzen. 1 Heik e van Hoor n 
ha t auf der Basis in erster Linie ostdeutsche r Akten eine Dissertatio n verfasst, die 
nu n gedruck t vorliegt un d Lich t auf dieses zu Unrech t vernachlässigt e Kapite l 
deutsch-tschechische r un d deutsch-deutsche r Beziehunge n wirft. 

Van Hoor n möcht e nu n unte r andere m klären , ob es sich bei dieser -  nac h dem 
SMAD-Che f Georg i Konstatinowitsc h Schuko w auch „Schukow-Aktion " genann -
ten -  Maßnahm e tatsächlic h um eine zielgerichtet e Unterstützungsaktio n für die ost-
deutsche n Kommuniste n handelt e un d ob diese eine entsprechend e Wirkun g entfal -
tete . Sie weist nach , dass sich hinte r dem auf den ersten Blick einvernehmlic h zwi-
schen KP D un d KPTsc h vereinbarte n un d schließlic h mi t Genehmigun g der SMAD 
realisierte n Transfe r ein andere s Moti v verbarg: Angesicht s der deutschfeindliche n 
Haltun g in der ČSR sahen selbst viele kommunistisch e un d sozialdemokratisch e 
Antifaschiste n kaum eine ander e Lösun g als die Übersiedlun g in eine der deutsche n 
Besatzungszonen . Di e von der Prage r Regierun g als Unterstützungsmaßnahm e ver-
kaufte Aktion war somit für viele Mensche n keine freiwillige Entscheidung , ihre n 
deutsche n Genosse n hilfreich zur Seite zu stehen . Ehe r hofften sie, mit einem grö-
ßere n Teil des eigenen Besitzes ausreisen un d eine neu e Zukunf t aufbaue n zu kön -
nen als das Gro s der Vertriebenen . Zugleic h wollten dami t allerding s sowohl die 
Sudeten - un d ostdeutsche n Organisatore n als auch zahlreich e Antifa-Umsiedle r dem 
demokratische n Neuaufba u in Deutschlan d dienen . 

Auch wenn van Hoorn s Aussage, die meiste n der run d 50000 Antifa-Umsiedle r 
seien nich t für den politische n Einsat z in der SBZ verwertba r gewesen, wegen der in 
dieser Zah l enthaltene n Familienangehörige n zu relativiere n ist: De r größt e Teil der 
Umsiedle r sollte in der Tat dem allgemeine n Arbeitsmark t zugeführ t un d nich t in 
der KP D täti g werden . Doch , so die Überlegun g der Parteiführung , könnte n diese 
Mensche n in Gebiete n mit geringem Rückhal t für die Kommuniste n eine politisch e 
Wirkun g entfalten . O b un d wie diese Rechnunge n aufgingen, welche Erwartunge n 
die Neuankömmling e hatte n un d wie sie in ihre r neue n Heima t integrier t wurden , 
wird anschließen d ausführlic h erörtert . Dabe i geht van Hoor n davon aus, dass diese 

Foitzik, Jan: Kadertransfer . Der organisiert e Einsat z sudetendeutsche r Kommuniste n in der 
SBZ 1945/46. In : Vierteljahrshefte für Zeitgeschicht e 31 (1983) 308-334. 
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große Personengruppe keineswegs homogen war und differenziert analysiert wer-
den muss. Gerade in dieser Frage ist van Hoorns Studie denn auch besonders inter-
essant. 

Die meisten Antifaschisten sahen sich mit den Schwierigkeiten konfrontiert, 
denen andere „Umsiedler" ebenfalls gegenüberstanden: Mängel bei der Arbeits-
lenkung, fehlender Wohnraum, Ablehnung von Seiten der Einheimischen. Schnell 
wurden sie als Helfershelfer des Besatzungsregimes bzw. der Kommunisten betrach-
tet, manchmal auch als „Tschechen" beschimpft. Vor diesem Hintergrund ist es 
offensichtlich, dass ihre Möglichkeiten zur ideologischen Beeinflussung begrenzt 
waren. Der größte Teil der Antifa-Umsiedler kam nach Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen, weniger nach Mecklenburg und Brandenburg, während das grenznahe 
Sachsen nicht als Aufnahmeland vorgesehen war. Dieses Misstrauen gegenüber den 
Neuankömmlingen war begründet, denn tatsächlich wünschten sich viele von ihnen 
angesichts negativer Erfahrungen bald eine Rückkehr in die alte Heimat, womit sie 
an der Grenze zur Tschechoslowakei einen Unruheherd gebildet hätten. 

Die fundierte Darstellung der enttäuschten Hoffnungen vieler Antifa-Umsiedler 
wirft ein bezeichnendes Licht auf die Realitäten in der SBZ. Zwar knüpften Partei 
und Umsiedlerbehörden „ein eigenes integrationspolitisches Netzwerk" (S. 211), um 
diese Personengruppe beruflich zu integrieren. In der Praxis haperte es damit aber 
wegen einer oft schematischen Vorgehensweise, was manchmal auch erneute Bin-
nenumsiedlungen zur Folge hatte. Nur an wenigen Stellen lässt sich eine punktuelle 
Bevorzugung der Antifa-Umsiedler feststellen: bei der Vergabe von Bodenreform-
land und bei Umsiedler-Genossenschaften, bei Letzteren vor allem wegen des 
gewünschten Wiederaufbaus sudetendeutscher Industriezweige. Doch auf dem Bo-
denreformland wurden ohnehin nur wenige Antifa-Umsiedler ansässig, da der über-
wiegende Teil der Arbeiterschaft entstammte. Die Genossenschaften wiederum ver-
loren als schwer zu kontrollierende Einrichtungen der Selbstorganisation bald die 
Unterstützung der ostdeutschen Führung. 

Gerade von einem gut bekannten Phänomen blieben die Umsiedler nicht ver-
schont: Viele von ihnen hatten gegen alte und sich neu formierende regionale 
Netzwerke - besonders auch innerhalb der örtlichen SED-Apparate - zu kämpfen, 
die sich gegenüber den Neuankömmlingen um Besitzstandswahrung bemühten. 
Daher findet sich in vielen von van Hoorn zitierten Beschwerdebriefen denn auch 
der nachdrückliche und vielleicht auch oft selbstbetrügerische Hinweis auf die „frei-
willige" Umsiedlung in die SBZ/DDR, die erfolgt sei, um den Genossen im neuen 
Deutschland zu helfen. 

Allerdings bezieht sich ein großer Teil der Arbeit auf die ersten Jahre unmittelbar 
nach der Ankunft. Dass sich in dieser Zeit erhebliche Schwierigkeiten ergaben, ist 
kaum verwunderlich. Da insbesondere statistische Dokumente fehlen, lässt sich nur 
schwer nachvollziehen, was aus den Umsiedlern in den späteren Jahrzehnten wurde 
und wie ihre Integration langfristig gelang. Van Hoorn versucht diesem Quellen-
problem auf drei Wegen zu begegnen: Zunächst liefert sie eine Analyse der Gruppe 
der Spitzenfunktionäre, dann schildert sie ein fast ausschließlich von Antifa-Um-
siedlern bewohntes Dorf in Brandenburg und schließlich präsentiert sie Ergebnisse 
autobiographischer Interviews. 



276 Bohemia Band 46 (2005) 

Auf diese Weise erhell t sich das Bild von den Antifa-Umsiedler n weiter. Dabe i 
zeigt auc h van Hoorn s Untersuchung , dass ein erhebliche r Teil ehemalige r deutsch -
sprachige r KPTsch-Funktionär e in der SBZ/DD R eine bemerkenswert e Karrier e 
macht e -  vor allem diejenigen unte r ihnen , die sich währen d des Krieges in der 
Moskaue r Emigratio n aufgehalte n hatten . Also lag Foitzi k mi t seinem Begriff „Ka -
dertransfer " nich t falsch, zuma l die Genosse n gerade in wichtigen Bereiche n wie den 
internationale n Beziehunge n un d der Sicherheitspoliti k täti g un d inhaltlic h häufig 
mit Aufgaben der Ideologie , Agitation , Propagand a un d Parteikontroll e betrau t 
waren . Dami t hätte n sie, so van Hoorn s Schlussfolgerung , „sicherlic h zur Stalinisie -
run g der SED beigetragen " (S. 226). 

Liefert van Hoor n somi t interessant e Ergebnisse zur Präsen z sudetendeutsche r 
Spitzenfunktionär e im außenpolitische n un d sicherheitspolitische n Bereich , so ist 
die Darstellun g des Mikrokosmo s des Dorfe s Zinna/Neudor f eine Mikrostudi e über 
das Schicksa l derer , die nich t im Rampenlich t standen . Gleichwoh l repräsentiere n die 
Dorfbewohne r aufgrun d der besondere n Situatio n des Orte s nich t das Schicksa l des 
Großteil s der „Umsiedler" . Di e ach t lebensgeschichtliche n Interview s erlaube n es 
schließlich , einen sehr persönliche n un d eindrucksvolle n Einblic k in einige Lebens -
wege zu gewinnen . 

Van Hoor n biete t somi t eine informativ e Einsich t in ein fast vergessenes Kapite l 
deutsch-tschechische r Geschichte . Di e differenziert e Darstellun g dieser vielschichti -
gen Personengrupp e gelingt nich t zuletz t deswegen, weil sie verstärkt auf Quelle n 
aus regionale n Archiven un d die erwähnte n lebensgeschichtliche n Interview s zu-
rückgreift . Ein e Studi e über die 80000 mehrheitlic h sozialdemokratische n Antifa-
Umsiedler , die in die westlichen Besatzungszone n gingen, wäre nu n ebenfalls wün-
schenswert . 

Düsseldor f Volker Zimmerman n 

Jechová, Květa: Lidé Charty 77. Zpráva o biografickém výzkumu  [Die Menschen 
der Charta 77. Bericht über die biographische Forschung], 
Ústa v pro soudobé dějiny AV ČR, Prah a 2003, 170 S. 

Květa Jechová s „Lid é Chart y 77" ist das zweite Buch , das in der 2003 gegründete n 
Reih e „Hlas y minulosti " (Stimme n der Vergangenheit ) am Zentru m für Ora l 
Histor y des Institut s für Zeitgeschicht e in Pra g erschiene n ist. De n Schwerpunk t 
dieser Reih e sollen Publikatione n bilden , die die jüngste Geschicht e des heutige n 
Tschechien s mit den Methode n der Ora l Histor y aus historischer , soziologische r 
un d kulturanthropologische r Sicht untersuchen . Di e Gründun g des Zentrum s im 
Jahr e 2000 sowie die dor t laufende n Projekt e sind ums o begrüßenswerter , als zum 
einen in den neue n Demokratie n des ehemalige n Ostblock s die Aufarbeitun g der 
kommunistische n Vergangenhei t eher schleppen d verläuft, zum andere n Methode n 
der qualitative n Sozialforschun g erst seit der politische n Wende von 1989 ihre An-
wendun g finden. 1 Bis heut e herrsch t vor allem in der Geschichtswissenschaf t eine 

Eine erste Zusammenstellun g biographische r Interviews zum Alltag von Fraue n im 
Sozialismus erschien am Prager Institu t für Gende r Studies: Frýdlová, Pavla: Všechny naše 
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große Skepsis diesen Methode n gegenüber vor.2 So liegt die unverzichtbar e Notwen -
digkeit dieses Zentrum s in dessen Anspruch , mittel s der Ora l Histor y einen Beitra g 
zur Erforschun g der vielschichtige n Lebenswelte n in der sozialistische n Tschecho -
slowakei zu liefern. In diesem Zusammenhan g stellt die Schrift „Lid é Chart y 77" der 
Sozialhistorikeri n Květa Jechov á einen ersten Versuch dar, die gesellschaftlich e Be-
wegung des tschechische n Dissen s auf der Grundlag e biographische r Interview s zu 
beleuchte n un d Gemeinsamkeite n eine r an sich heterogene n Grupp e aus diesen 
Erinnerunge n herauszulesen . Hierbe i stellt sich auch die Frag e nac h dem Span -
nungsverhältni s zwischen individuelle n Erfahrunge n un d der „großen " Geschichte . 

Im ersten Kapite l gibt die Autori n eine kurze theoretisch e Einführung , in der 
sie die Notwendigkei t von Biographieforschun g für das Verständni s vergangene r 
Lebenswelte n unterstreicht , aber auch auf dere n Gefahre n hinweist , die sie in der 
Verzerrung , Verdrängung , im Vergessen sieht . Im Anschluss dara n stellt Jechov á ihre 
36 Interviewpartne r namentlic h vor un d geht kurz auf ihre methodisch e Vorgehens-
weise ein. De n Haupttei l des kleinen Buche s bilden Auszüge aus den Lebens -
geschichte n von Persönlichkeite n des tschechische n Dissens , die chronologisc h den 
Weg zur Gründun g der Chart a 77, dere n Aktivitäten un d inner e Strukture n bis hin 
zu ihre r Auflösung im Jahr e 1992 dokumentieren . Im Zentru m stehe n dabei Frage n 
nac h der Motivatio n un d dem Selbstverständni s der Chart a 77 sowie der Bedeutun g 
der Bewegung für den Einzelne n im Alltag. Im Anhan g der Studi e finden sich 
schließlic h unkommentier t vier Interviews , die dem Leser einen unmittelbare n Ein -
blick in die biographische n Erzählunge n vermitteln . 

Di e Autori n komm t in ihre r Studi e zu einer Reih e von interessante n Ergebnissen , 
von dene n ich hier einige skizzieren möchte : Di e gewaltsame Zerschlagun g des 
„Prage r Frühlings " bedeutet e für jeden der Befragten ein persönliche s Trauma , ins-
besonder e für die Anhänge r un d Mitgliede r der Kommunistische n Partei , welche 
gemeinsa m mit der Intelligen z von den „Säuberungen " in den darau f folgenden 
Jahre n am härteste n betroffen waren . Arbeitsverlust , Verhöre , Hausdurchsuchunge n 
un d verschieden e Forme n der Repressio n im Privatlebe n gehörte n zum „Norma -
lisierungsalltag" un d verlangten nac h der „Schaffun g eines neue n Lebensstils " (S.35) . 
Di e persönlich e Erfahrun g der politische n Prozess e in den frühe n 1970er Jahre n un d 
die dami t verbunden e Erkenntnis , dass eine politisch e Oppositio n nich t meh r mög-
lich sein würde (S. 40), sowie das Gefühl , Teil eine r „Schicksalsgemeinschaft " zu 
ein, bildete n das gemeinsam e Fundamen t einer zuvor in zwei Lager gespaltene n 
Gruppe , auf dem die Chart a 77 wachsen konnte . Di e Bewegung verstan d sich als 
eine informell e un d offene Gemeinschaf t von Mensche n mit verschiedene n Über -
zeugungen , Glaubensrichtunge n un d Professionen , dere n gemeinsame s Zie l es war, 
für die Menschenrecht e einzustehe n (S.42) . Anstat t auf Konfrontationskur s zu 
gehen , sollte im Sinn e der politische n Philosophi e Jan Patočka s ein Dialo g zwischen 

včerejšky. Pamě ť žen [Alle unsere Vergangenheiten . Das Gedächtni s der Frauen] . 2 Bde. 
Prah a 1998. -  Eine ähnlich e Sammlun g legten auch zwei Soziologinne n vor: Heitlingerová, 
Alena /Trnková,  Zuzana : Životy mladých pražských žen [Das Leben junger Prager 
Frauen] . Prah a 1998. 
Vaněk,  Miroslav: Oráln í historie ve výzkumu soudobých dějin [Oral history in der zeit-
geschichtliche n Forschung] . Prah a 2004, 7 f. (Hlasy minulost i 1). 
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der herrschende n Mach t un d der Chart a 77 herbeigeführ t werden (S. 44). Di e 
Beweggründe , sich der Chart a anzuschließen , entstammte n zum eine n dem 
schmerzhafte n Gefühl , nich t ausreichen d Widerstan d gegen den Nationalsozialis -
mu s geleistet zu haben , zum andere n dem Wunsch , die eigene Kultu r rette n zu wol-
len , d.h . „etwa s Notwendige s zu tu n un d sich aufzurichten " (S. 49). Di e Unter -
zeichnun g der Chart a 77 zog unweigerlic h Repressio n un d Verfolgung nac h sich -
auch für die Familie n der Chartisten . Ums o meh r erstaun t es, dass sich gerade in die-
ser Zei t neu e Anhänge r -  die so genannt e „zweit e Welle" des Dissen s -  fanden , ohn e 
die die Bewegung möglicherweis e nich t ihre Tragweite hätt e entfalte n könne n 
(S. 55). Diese weitaus weniger bekannte n Mitstreite r truge n nich t nu r wesentlich zur 
Etablierun g der von Václav Bend a postulierte n „Parallele n Polis " bei (S. 56), inde m 
sie aktiv un d zuverlässig im Samizda t täti g waren , sonder n betriebe n darübe r hinau s 
die notwendig e Netzwerkpfleg e un d leisteten den verfolgten Familie n praktisch e 
Lebenshilfe . Jechov á unterstreich t besonder s die bedeutend e Rolle , die Fraue n in der 
Chart a un d für die Chart a 77 spielten . Unte r den von ihr interviewte n Fraue n sind 
Chartistinnen , Angehörige der so genannte n „graue n Zone " un d Ehefrauen , die in 
Absprach e mit dem Partne r das Dokumen t nich t unterzeichne t hatten , um sich im 
Hintergrun d für die Bewegung engagieren un d den Familienallta g bewältigen zu 
könne n (S. 69). 

Di e erste organisiert e Grupp e innerhal b der Chart a 77 war der von Pet r Uh l initi -
ierte Ausschuss für die Verteidigun g zu Unrech t Verfolgter (VONS) , der gesetzes-
widrige Handlunge n durc h die Staatssicherhei t enthüllt e un d dami t niedriger e Haft -
strafen für die Betroffene n erzwingen konnt e (S. 62). Eine r politische n Arbeit, die 
breiter e Bevölkerungskreis e erreiche n sollte, widmet e sich die Chart a 77 erst mit der 
Entstehun g der Bewegung für Bürgerfreihei t (HOS ) 1988, die sich direk t für die 
Einführun g der Demokrati e einsetzt e (S. 66). Dan k ihre s entwickelte n Kommu -
nikationssystems , ausländische r Rundfunksende r un d eben diesem politische n Or -
gan gelang es der Chart a 77, aus ihre r Isolatio n herauszutreten , die Öffentlichkei t auf 
sich aufmerksa m zu mache n un d so den Weg für die politisch e Wende von 1989 zu 
ebne n (S. 6 f.). Das s sich diese so schnel l vollziehen würde , kam jedoch für die meis-
ten ihre r Mitgliede r überraschend , dahe r fehlten tragfähige Konzepte , die neue n 
Anforderunge n politisc h wie persönlic h zu bewältigen (S. 72). Viele Mensche n aus 
dem Dissen s brauchte n lange, um sich in der neue n Situatio n zurechtzufinden . Zu 
der Desorientierun g tru g auch die Tatsach e bei, dass sich die sozialen Kontakte , die 
in der Chart a 77 entstande n waren , aufgrun d der in den frühe n 1990er Jahre n wach-
sende n politische n Differenze n auflösten . Ein imme r wiederkehrende s Elemen t in 
den Interview s ist aber die nostalgisch e Erinnerun g an die Solidaritä t un d „absolut e 
Gemeinschaft " (S. 53) zur Zei t der „Normalisierung" . Dies e lässt wohl so manch e 
Konflikt e innerhal b der Bewegung vergessen. 

Hie r setzt auch mein e Kriti k an der vorliegende n Studi e an : Di e Autori n blickt 
m. E. mit mangelnde r kritische r Distan z auf die Chart a 77. Teilweise liest sich das 
Buch wie ein Lobgesang, inner e Spannunge n un d Konflikt e finden wenig Raum , die 
nostalgisch e Verklärun g wird nich t thematisiert . Darübe r hinau s wären an einigen 
Stellen genaue Quellenangabe n (S.42) sowie Interpretationsversuch e wünschens -
wert gewesen. Dennoc h ist Květa Jechov á eine äußers t interessant e Erhebun g gelun-
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gen, die einen unverzichtbare n Beitra g zur Kommunismusforschun g einerseit s un d 
zur Ora l Histor y andererseit s liefert. Schließlic h ist diese Dokumentatio n eine gute 
Grundlag e für weitere Forschungen , zu dene n sie zugleich Anstoß gibt. 

Münche n Market a Spiritova 

Petráš, René I'Starý,  Marek: Právněhistorická bibliografie. Výběr českých a slo-
venských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva [Rechtshistorische 
Bibliographie. Eine Auswahl tschechischer und slowakischer Arbeiten aus den Jahren 
1990-2000 zur Geschichte von Staat und Recht]. 
Karolinum , Prah a 2005, 252 S. 

Mi t dieser rechtsgeschichtliche n Bibliographi e legen die Autore n Petrá š un d Starý 
eine hilfreich e Übersich t über den tschechische n Forschungsstan d des Nachwende -
Jahrzehnt s zu Frage n der Rechts - un d Staatsgeschicht e vor. Ein e interessant e Er -
gänzun g hierz u stellt der ebenfalls bibliographisc h angelegte Artikel „Di e tschechi -
sche rechtshistorisch e Literatu r in den Jahre n 1984 bis 2003" unte r der Autoren -
schaft von Ren é Petrá š un d David Falad a dar (Zeitschrif t für Neuer e Rechts -
geschicht e 2005, S. 229-253) . Zeichne t der Artikel die allgemeine n Tendenzen , die 
Verschiebun g un d Neuakzentuierun g von Forschungsinteresse n in der tschechi -
schen rechtshistorische n Wissenschaft seit 1984 nach , biete t das Buch eine umfas-
sende un d chronologisc h strukturiert e Datensammlun g wichtiger Aufsätze, Mono -
graphien , Lehrbüche r un d Quelleneditionen . In der Absicht der Autore n liegt es 
dabei , eine Art Datenban k rechtshistorische r Publikatione n zur Verfügung zu stel-
len -  auf eine Bewertun g ode r Kurzcharakteristi k der einzelne n Arbeiten wird ver-
zichtet . 

Di e Schwerpunkt e der tschechische n rechtshistorische n Forschun g liegen tradi -
tionel l auf der Eben e des Staate s sowie des öffentliche n Rechts , einschließlic h des 
Strafrechts , so dass sich Studie n aus dem Bereich des Privatrecht s un d des Römi -
schen Rechts , wie sie in Deutschlan d ode r Österreic h an der Tagesordnun g sind, 
eher seltene r finden lassen. Aufgrund dessen besteh t eine große Näh e zur Ge -
schichtswissenschaft . Di e Bibliographi e bezieh t dahe r Erkenntniss e aus den ein-
schlägigen historische n Publikatione n un d die Veröffentlichunge n der Archive ein 
un d ist nich t nu r für Rechtshistoriker , sonder n auch für Historike r von Interesse . 

Di e Bibliographi e umfasst ein einleitende s Kapite l zu überblicksartige n un d epo -
chenübergreifende n Werken , mehrer e chronologisc h geordnet e Kapite l von der 
Rechtsgeschicht e im Altertu m bis zur Zeitgeschicht e sowie ein abschließende s 
Kapite l zur internationale n Rechtsgeschicht e un d dem Römische n Recht . Allerdings 
enthalte n auch die einzelnen , nac h Zeitepoche n geordnete n Kapite l noc h manch e 
epochenübergreifend e Publikationen , so dass die Bereitschaf t des Lesers geforder t 
ist, auch die benachbarte n Kapite l durchzublättern . Di e Kapite l unterteile n sich 
jeweils in die Abschnitt e „Quellen " un d „Sekundärliteratur" , hier ist vor allem der 
umfangreich e Nachwei s edierte r Quelle n zur Zeitgeschicht e sehr hilfreich . Ein e 
Einordnun g der Sekundärliteratu r nac h bestimmte n Sachgebiete n (Peinlich e -  un d 
Halsgerichtsbarkeit , Stadtrechte , Verwaltun g etc. ) wird inde s nu r im Einleitungs -
un d Schlusskapite l der Bibliographi e vorgenommen . Leide r fehlt dem Buch ein 



280 Bohemia Band 46 (2005) 

Verzeichnis der einzelnen Kapitel, so dass ein schneller Zugriff auf gesuchte Lite-
ratur erschwert wird. Die Autoren-, Buchtitel-, Personen-, Sach- und Ortsregister 
können das nur bedingt ersetzen. Dafür wird der Benutzer für seine Ausdauer mit 
Fundstellen aus teilweise recht entlegenen Festschriften oder Zeitschriften belohnt. 

Die Bibliographie verzeichnet vorwiegend tschechische und - in weit geringerem 
Umfang - slowakische Autoren. Arbeiten der nicht-tschechischen Osteuropa-
forschung oder etwa der deutschen Bohemistik wurden kaum aufgenommen. Da 
auch deutschsprachige Publikationen tschechischer Autoren nur punktuell zu fin-
den sind, ist die Bibliographie vor allem für Benutzer von Interesse, die des Tsche-
chischen mächtig sind. Einige der auch deutsch oder englisch abgehandelten Themen 
seien im Folgenden aufgeführt: Der Systemwechsel nach den Ereignissen des Jahres 
1989 hat nicht nur das neue und weite Forschungsfeld der „Vergangenheitsbewäl-
tigung" eröffnet, sondern vielfach den Blick auf überkommene Fragen verändert. 
Zum Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit werden bislang „ideologisch eingefärbte" 
Forschungsfelder zum Beispiel zu Grundherrschaft, Ständegesellschaft, Erbrecht 
und Eigentum neu bearbeitet und - wie die zahlreichen deutsch- und englischspra-
chigen Publikationen in diesem Bereich zeigen - in den Kontext internationaler 
Forschungsinteressen gestellt. Für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sind 
deutschsprachige Aufsätze vor allem zu Konstitutionalismus und Selbstverwaltung 
auszumachen. In der Geschichte des 20. Jahrhunderts erfahren die Erste Republik 
und die unmittelbare Nachkriegszeit von 1945 bis 1948 einen gewaltigen Auf-
schwung, auf Deutsch und Englisch erschienen sind hier Arbeiten zum Minder-
heitenrecht, zu den Sondergerichten im „Protektorat", der Judenverfolgung, den 
Dekreten der Nachkriegsära, den politischen Prozessen der 1950er Jahre, dem Ver-
hältnis von Staat und Kirche sowie der allgemeinen Entwicklung von Recht und 
Rechtswissenschaft unter sozialistischen Bedingungen. 

Frankfurt/M. Jana Lachmund 

Mehnert, Elke (Hg.): Grenzpfade. Materialien zum 6. Deutsch-Tschechischen Begeg-
nungsseminar: Gute Nachbarn - Schlechte Nachbarn? 
Peter Lang, Frankfurt/M. u.a. 2004, 251 S. 

Die vorliegende Publikation umfasst Beiträge des 6. Deutsch-Tschechischen Be-
gegnungsseminars „Gute Nachbarn - Schlechte Nachbarn?", das vom 4. bis 6. April 
2003 unter dem Rahmenthema „Grenzpfade" in Markersbach stattfand. Die Beiträge 
des Sammelbandes setzen sich mit verschiedenen Formen räumlicher Nähe zwischen 
Deutschen und Tschechen auseinander, aus dem sich allmählich ein grenzüber-
schreitendes Netzwerk aus institutionellen und persönlichen Beziehungen entwickelt. 
Reflektiert werden somit nicht nur die historischen Zusammenhänge, sondern auch 
die aktuelle Situation im Grenzgebiet zwischen der Tschechischen Republik und 
Deutschland. Als geographischer Bezugspunkt fungiert hierbei immer die Grenze 
zwischen dem nordwestlichen Teil Böhmens und dem Freistaat Sachsen. 

Der Band vereint Autoren, die sich der Grenzproblematik aus geographischer, 
politologischer, historischer, kulturwissenschaftlicher und linguistischer Perspektive 
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nähern , was eine mehrdimensional e Betrachtun g ermöglicht . Mitunte r wirkt die 
Vielfalt der Ansätze jedoch auch irritierend . Aus diesem Grun d wäre es sinnvol l 
gewesen, den Band nich t alphabetisc h nac h Autorennamen , sonder n thematisc h zu 
gliedern . 

De r erste Aufsatz geht der Frag e nach , ob die Erst e Tschechoslowakisch e Re -
publik als Nationalstaa t ode r als Nationalitätenstaa t anzusehe n ist. Mirosla v Breit -
felder erörter t hier die komplizierte n Umstände , unte r dene n die Tschechoslowake i 
1918 als einer der Nachfolgestaate n der Habsburgermonarchi e entstand , von der sie 
eine ethnisc h heterogen e Bevölkerungsstruktu r erbte . Die s führt e nich t nu r zu Kom -
plikatione n bei den Verhandlunge n auf der Versailler Friedenskonferenz , sonder n 
erwies sich auch für die später e Existen z der ČSR als problematisch . 

Im zweiten Beitra g befasst sich Jarosla v Dokoupi l mit dem Them a von grenz-
überschreitende n Interaktione n aus der Sicht von Landesentwicklun g un d Regio-
nalplanun g im bayerisch-tschechische n Grenzgebiet , wobei er auf seine langjährigen 
Grenzforschunge n zurückgreife n kann . Dara n anschließen d untersuch t Pete r 
Jurcze k das sächsisch-tschechisch e Grenzgebie t unte r der Fragestellun g räumliche r 
Interaktion . In seinem Beitra g präsentier t er die Ergebnisse seiner aufschlussreiche n 
Langzeitanalys e der Kontakt e zwischen den Bewohner n auf beiden Seiten der 
Grenze . De r Aufsatz von Emanui l Kolaro v beschäftigt sich mit der Bestimmun g des 
Begriffs „Region" . Kolaro v mach t auf die Schwierigkei t aufmerksam , den Begriff 
Region präzise zu definieren , den er als Konstruk t vorstellt . Dennoc h versuch t er, 
allgemein gültige Merkmal e von Regione n herauszuarbeiten . Frank-Lotha r Kroll s 
Beitra g „Grenze n in der deutsche n Geschichte " biete t einen kurzen , aber überau s 
instruktive n Abriss über die Problemati k der deutsche n Binnengrenzen , die Krol l als 
eines der Schlüsselproblem e der deutsche n Geschicht e bezeichnet . Mi t dem Zu -
sammenhan g zwischen Grenze n un d dem Prozes s der Bildun g moderne r Natione n 
beschäftigt sich Milo š Řezní k in seinem Essay „Landesgrenz e un d Nationalbewe -
gung: De r tschechisch e Fal l im mitteleuropäische n Vergleich". De r Frage , welche 
Faktore n für die bis heut e herrschend e Asymmetri e in den Beziehunge n zwi-
schen Tscheche n un d Deutsche n an der böhmisch-sächsische n Grenz e ausschlag-
gebend sind, ist Ilon a Scher m in biographische n Interview s mit Einwohner n der 
„Grenzstadt " Vejprty/Bärenstei n nachgegangen , dere n Ergebnisse sie hier präsen -
tiert . 

Di e Herausgeberi n des Bandes , Elke Mehnert , weist in ihre m Beitra g „Vom 
Pasche n un d andere n Grenzübertretungen " darau f hin , wie stark in Verbindun g mit 
dem Them a Grenz e Fluch t un d Vertreibun g auch heut e noc h präsen t sind. Di e 
deutsch-polnische n wie die deutsch-tschechische n Beziehunge n werden imme r wie-
der von Diskussione n un d polemische n Auseinandersetzunge n um diese Frage n 
erschüttert . Mehner t analysier t im Folgende n dre i Romane , die dem Genr e der so 
genannte n Paschergeschichte n (Schmugglergeschichte ) angehören : den „Wald -
könig", der im Grenzgebie t des Erzgebirges situier t un d den „Erzgebirgische n Dorf -
geschichten " zuzuordne n ist, un d zwei Texte Kar l Mays. Geschichte n wie diese 
erfreute n sich in ihre r Zei t großer Beliebthei t bei den Lesern . Obwoh l es sich um 
literarisch e Texte an der Grenz e zum Kitsch handelte , bestan d ihr Wert nac h Mei -
nun g der Autori n darin , dass sie viele Mensche n zum Lesen brachten . 
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Rechtsextremismu s un d Populismu s gehöre n zweifellos zu den Themen , die 
Deutsch e un d Tscheche n nich t nu r gleichsam betreffen , sonder n auch vor gemein -
same Problem e stellen , nutze n doc h extremistisch e Gruppierunge n gekonn t die offe-
nen Grenze n für die Ausweitun g ihre r Aktivitäten aus. Alexander Gallu s stellt dazu 
in seinem Artikel vergleichend e Untersuchunge n an. 

Es folgen weitere Betrachtunge n zu Kultu r un d Sprache : So beschreib t Michae l 
Hasselbac h kulturgeschichtlich e Sehenswürdigkeite n auf beiden Seiten der Grenz e 
entlan g des Erzgebirges. Jan a Hesov á beschäftigt sich in ihre m Aufsatz mit dem 
Schriftstelle r Josef Mühlberger , eine r bedeutende n Persönlichkei t des Grenzgebietes . 
Auf die Ortsname n in der Näh e der Grenzpfade , die zum Teil vom Vokabular des 
Bergbaus geprägt sind, geht Karlhein z Hengs t ein. Di e kulturell e Gemeinschaf t des 
Grenzgebiet s hatt e auch ihre bedeutende n Persönlichkeiten , zu dene n der Schrift -
steller Josef Mühlberge r zu zähle n ist, mi t dessen Werk sich Jan a Hesov á in ihre m 
Artikel befasst. 

Di e am Voraben d der EU-Osterweiterun g erschienen e Publikatio n biete t einen 
vielseitigen un d plastische n Blick auf die deutsch-tschechische n Beziehunge n in 
Geschicht e un d Gegenwart . Sie vermeide t unnötig e Polemik , verschweigt aber nicht , 
dass es viele Forme n der Ungleichhei t diesseits un d jenseits der Grenze n gibt. Diese 
Ungleichheite n werden nu r in einem allmähliche n Prozes s un d über eine Inten -
sivierung der Zusammenarbei t überwunde n werden können . In diesem Zusammen -
han g soll auf den Begriff der „verstärktefn ] Zusammenarbeit " (S. 167) hingewiesen 
werden , mit dem Matthia s Niedobite k das Miteinande r von Deutsche n un d Tsche -
che n - bzw. von Tschechen , Sachsen un d Bayern -  seit der Vorbereitun g der EU -
Osterweiterun g charakterisiert . Dies e Zusammenarbei t stellt eine absolut e Not -
wendigkei t dar ; ein umgekehrte r Tren d würd e eine Rückkeh r zu den Konflikte n der 
neuere n Geschicht e bedeuten , die beiden Nachbarländer n freilich nu r schade n 
würde . 

Úst í na d Labem Václav Houžvičk a 

Maier, Robert (Hg.): Zwischen Zählebigkeit und Zerrinnen. Nationalgeschichte im 
Schulunterricht in Ostmitteleuropa. 
Verlag Hahnsch e Buchhandlung , Hannove r 2004, 319 S. (Studie n zur internationale n Schul-
buchforschun g 112). 

Seinem Sammelband , der in der Schriftenreih e des Georg-Eckert-Institut s für inter -
national e Schulbuchforschun g erschiene n ist, legt der Herausgebe r Rober t Maie r die 
Fragestellun g zugrunde , auf welche Weise (ost-)mitteleuropäisch e Schulcurricul a 
un d Schulbüche r seit den 1990er Jahre n den Nationalstaa t thematisieren . Dabe i soll 
vor allem herausgearbeite t werden , wie viel „Pathos " in den Lehrbücher n un d im 
Unterrich t noc h transportier t un d wie viel „Imaginäres " dem Lerngegenstan d bis 
heut e zugeschriebe n wird. De r Ban d enthäl t folglich Aufsätze zur Entwicklun g von 
Lehrplänen , Schulbücher n un d Didaktik , wobei der thematisch e Schwerpunk t 
auf der Darstellun g der Geschicht e des 20. Jahrhundert s sowie auf der historio -
graphisch-didaktische n Entwicklun g in Deutschland , Pole n un d Tschechie n liegt. 
In einzelne n Beiträgen werden auch Belarus , die Slowakei un d Frankreic h in die 



Neue Literatur 283 

Analyse mit einbezogen. Das Interesse der Autoren gilt vor allem Geschichtslehr-
büchern, zum Teil untersuchen sie aber auch Sozialkunde- und Sprachunterrichts-
bücher sowie Geschichtsatlanten. 

Den Sammelband eröffnet eine Analyse von Lehrplänen. Heidrun Doležel ver-
gleicht offizielle Lernziele im Geschichtsunterricht zum Thema „Nationalstaat" in 
den Ländern Deutschland, Frankreich und Tschechien. Sie hält fest, dass in Frank-
reich und Tschechien selbstbewusster und unverkrampfter mit der nationalen 
Identität umgegangen wird als in Deutschland, was sie auf die divergierenden histo-
rischen Erfahrungen zurückführt. Den Nationalstaat, so Doležel, betrachte man in 
allen drei Ländern auch im Hinblick auf die europäische Integration als weiterhin 
wichtige Größe. Dagegen vermittelt Sebastian Rosenbaum einen Einblick in die 
Behandlung nationaler Aspekte in aktuellen polnischen Geschichts-Schulcurricula, 
wobei er zu dem Schluss kommt, dass in Polen dem Geschichtsunterricht tendenziell 
die Aufgabe zugeschrieben wird, die Schüler zum Patriotismus zu erziehen. 

Den größten Raum innerhalb des Bandes nehmen die Analysen von Geschichts-
und Literaturlehrbüchern ein. Tobias Weger stellt anhand einzelner historischer 
Ereignisse der tschechischen Geschichte seit 1918 dar, wie in neueren tschechischen 
Geschichtslehrbüchern mit der nationalen Vergangenheit umgegangen wird. Weger 
zufolge werden die Schulbücher nach wie vor von der nationalen Geschichte und 
Kultur dominiert, den Fokus der Betrachtung stelle immer noch der Nationalstaat 
dar. Allerdings würden nicht nur Ansätze zu einer globaleren Betrachtung sichtbar, 
sondern auch zunehmend bisherige Tabu-Themen berücksichtigt und vermeintliche 
Selbstverständlichkeiten kritisch hinterfragt. In ihrer parallelen Untersuchung von 
Geschichtsbüchern, die in slowakischen Schulen eingesetzt werden, stellt Tatjana 
Tönsmeyer neben einer stark nationalistischen Prägung auch eine große Zurück-
haltung bei der Thematisierung von Ideologien fest. 

Krzysztof Ruchniewicz setzt sich mit polnischen Geschichts- und Politikbüchern 
für Oberschulen auseinander, die in den 1990er Jahren erschienen. Wie Rosenbaum 
konstatiert auch er kritisch, dass es ein wichtiges Ziel des polnisches Geschichts-
unterrichts sei, den Schülern Stolz und Achtung vor ihrem Vaterland beizubringen. 
Marek Graszewicz, Brigitta Helbig-Miszewski und Roman Wróblewski gehen dem 
Deutschlandbild nach, das in polnischen Literaturlehrbüchern vermittelt wird, die 
seit 1989 für den Unterricht an Oberschulen zugelassen wurden. Ihre Untersuchung 
führt die Autoren zu dem Befund, dass die deutsch-polnische Thematik in den 
Literaturlehrbüchern kaum behandelt wird. Den Grund für dieses Aussparen sehen 
sie in der Verunsicherung, die durch die Diskussion um die Problematik stereotyper 
Vorstellungen entstand, sowie darin, dass Konzepte „politischer Korrektheit" bisher 
fehlen. 

Ewa Nasalska bearbeitet die Präsenz des Nationalen in der Darstellung der 
deutsch-polnischen Grenze sowie der „Zwangsumsiedlung" der deutschen Bevöl-
kerung nach dem Zweiten Weltkrieg in polnischen Unterrichtsbüchern aus dem 
Zeitraum 1956-1999. Bis zu den 1990er Jahren wurde in diesen Büchern die Proble-
matik der „wiedergewonnenen Gebiete" als „historische Gerechtigkeit" dargestellt, 
wonach Polen ein Territorium zurückerhielt, das ihm von den Deutschen gewaltsam 
geraubt worden war. Da seit den 1990er Jahren dem von der deutschen Bevölkerung 
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während der Umsiedlung erlittenen Unrecht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, 
konstatiert Nasalska seit dieser Zeit einen tiefen Wandel in der Darstellung der bi-
lateralen Beziehungen. An ihren Aufsatz schließt sich eine komparative Analyse der 
Darstellung des Themenkomplexes Aussiedlung und Vertreibung in deutschen und 
polnischen Geschichtsschulbüchern an. Wolfgang Jacobmeyer stützt sich in seiner 
Untersuchung auf insgesamt 16 polnische Lehrbücher sowie auf zehn deutsche 
Unterrichtsbücher, die Ende der 1990er Jahre erschienen. Jacobmeyer kritisiert vor 
allem, dass die meisten dieser Bücher die Hintergründe und Motive der Vertrei-
bungen nicht erläutern. 

Die marginale Bedeutung polnischer Themen, die Hubert Orlowski in deutschen 
Schulbüchern zu Sprache und Literatur konstatiert, bestätigt sich auch in der Ana-
lyse der Darstellung Polens (1939-1945) in deutschen Schulbüchern: Wlodzimierz 
Borodziej zeigt, dass Polen in den zwölf von ihm untersuchten Schulbüchern aus 
den Jahren 1989-1995 nur am Rande vorkommt. Wenn Polen im Geschichtsunter-
richt behandelt werde, dann hauptsächlich als Opfer der deutschen Außenpolitik 
und als Ort der Judenvernichtung. Allerdings thematisierten neuere Unterrichts-
bücher auch die deutsche Besatzungspolitik und zum Teil die polnische Wider-
standsbewegung. So erkennt Borodziej zwar einen „gewissen Fortschritt" in der 
Behandlung Polens in deutschen Schulbüchern, kritisiert aber die komprimierte 
Darstellungsform, in der lediglich die wichtigsten Punkte abgehandelt werden. 

Staat und Gesellschaft als konkurrierende Leitmotive nationalgeschichtlicher Be-
trachtung in deutschen Geschichtslehrbüchern sind das Thema von Ursula A. J. Be-
cher. Ihr Untersuchungszeitraum reicht dabei von den 1970er Jahren bis in die 
Gegenwart. Becher zufolge wird, nachdem sich in den 1970er und 1980er Jahren 
allmählich eine gesellschaftsgeschichtliche Perspektive gegenüber der nationalge-
schichtlichen durchgesetzt hatte, in den aktuellsten Büchern dem Staat wieder mehr 
Platz eingeräumt. Idealerweise, so Bechers Forderung, sollte der Geschichtsunter-
richt aber die historischen Ereignisse in ihrer gesamten Komplexität vermitteln. 

Svenja Büsching untersucht am Beispiel der tschechischen und der polnischen 
Geschichte, inwieweit die Interpretationen, die deutsche Schulbücher anbieten, mit 
Schülermeinungen korrelieren. Dabei stellt sie eine weitgehende Übereinstimmung 
in der Wahrnehmung der tschechischen und der polnischen Nation als „Opfer" bzw. 
„Objekte" fest, was auch die These Borodziejs erhärtet. Büsching kritisiert zudem 
die starken Harmonisierungsbemühungen, die seit 1990 in den Lehrbüchern fest-
stellbar sind und die Vermittlung einer realistischen Vorstellung der oft konflikt-
reichen deutsch-polnischen Geschichte erschweren. 

Mit der Entwicklung der belarussischen Lehrbücher für Geschichte setzt sich 
Rainer Lindner auseinander. Er schildert dabei unter anderem die thematische und 
inhaltliche Arbeit der belarussischen Lehrbuchhistoriographie unter den Bedin-
gungen einer politischen Situation, in der „Geschichte als Staatsdienst" verstanden 
wird. 

Den Analysen der (ost-)mitteleuropäischen Lehrbücher schließt sich ein Exkurs 
zu Frankreich an, in dem Susann Heinecke das nationale Selbstverständnis Frank-
reichs sowie die Traumatisierung durch den Zweiten Weltkrieg und dessen Dar-
stellung in Schulbüchern analysiert. Laut Heinecke reichte in der Nachkriegszeit das 
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Eingreife n des Staate s in national e Geschichtsdeutunge n bis „a n die Grenz e der 
Fälschung" . Di e öffentliche n Debatte n über „Vichy" un d die Kollaboratio n in den 
1970er un d 1980er Jahre n führte n zu eine r kritischere n Auseinandersetzun g mi t der 
eigenen Vergangenheit , die sich auch in den Unterrichtsbücher n niederschlug . 

Vier didaktisch e Beiträge runde n schließlic h den Sammelban d ab: Blažen a Gra -
cová untersuch t die imaginäre n Bilder tschechische r Schüle r un d Studente n von den 
Deutsche n un d der deutsche n Vergangenheit , wobei sie sich auf Lehrbüche r zur 
Geschicht e un d eigene empirisch e Untersuchunge n aus den Jahre n 1996-2002 stützt . 
Sie komm t zu dem Schluss, dass tschechisch e Jugendlich e vom deutsche n Nachbar n 
- im Vergleich zu andere n Nachbarstaate n ode r europäische n Natione n - die kon -
kreteste n Vorstellunge n haben . Viele junge Tscheche n hätte n zude m noc h imme r das 
Bild eines deutsche n „Erbfeindes " verinnerlicht . Zdeně k Beneš indessen setzt sich 
mit der interkulturelle n Erziehun g im tschechische n Schulwesen auseinander , für die 
er eine langsame Ablösung von eine r rein nationa l verstandene n Geschicht e seit 
den 1990er Jahre n beobachtet . Er berichtet , dass interkulturell e Aspekte inzwische n 
auch bei den Zulassungsverfahre n für neu e Lehrbüche r berücksichtig t werden . Wäh-
ren d die Geschicht e der jüdische n un d der deutsche n Bevölkerun g in den böhmi -
schen Länder n in das tschechisch e Geschichtsbil d integrier t werde, gestalte sich die 
Behandlun g der Geschicht e der Rom a als nac h wie vor äußers t problematisch . 

Fran k Meie r behandel t schließlic h Defizit e un d Möglichkeite n der Kartographie -
Didaktik . So befasst er sich mi t Probleme n der kartographische n Darstellun g histo -
rische r Entwicklunge n sowie mit den Probleme n klar gezogener Grenzlinie n un d 
gleichfarbiger Flächenstaaten , die Schüler n leich t eine falsche Vorstellun g der histo -
rische n Wirklichkei t (z.B . des Mittelalters ) vermittel n können . Anhan d der Begriffe 
„Staatsnation " un d „Nationalstaat " zeigt Bod o von Borrie s abschließen d Grenze n 
un d Möglichkeite n multiperspektivische r Betrachtun g un d relativierende r Histori -
sierun g auf. Er führ t dabei Beispiele mit Quellentexte n aus Ungarn , Siebenbürgen , 
Danzi g un d Pennsylvani a an, die es ermögliche n sollen, Schüle r an einen multiper -
spektivischen un d relativierende n Zugan g zu interethnische n Problemstellunge n 
heranzuführen . 

Insgesam t biete t der Band einen guten Einblic k in die Entwicklun g der Ver-
mittlun g von Nationalgeschicht e im östliche n Europa , da sowohl Lehrplän e als auch 
Unterrichtsbüche r analysier t werden . Gewinnbringen d ist zudem , dass nich t nu r die 
Darstellun g der eigenen nationale n Vergangenhei t der jeweiligen Staate n behandel t 
wird, sonder n zum Teil auch die des Nachbarstaates . Dabe i wird auch deutlich , dass 
in allen untersuchte n Länder n nac h wie vor eine nationalstaatlich e Betrachtungs -
weise der Geschicht e dominiert , die die Schüle r vor allem mit der Geschicht e des 
eigenen Staate s vertrau t mache n soll. Als positive Tenden z lässt sich erkennen , dass 
sowohl in tschechischen , als auch in deutsche n un d polnische n Schulbücher n ver-
stärkt versuch t wird, national e Stereotype n un d Sichtweisen zu relativieren . Zude m 
werden in den Geschichtslehrbücher n zunehmen d national e Tabu s behandel t un d 
aufgearbeitet . 

Kritisc h anzumerke n ist, dass die Beiträge zu Tschechien , Pole n un d Deutschlan d 
- wie häufig bei Publikatione n mi t Ostmitteleuropa-Bezu g - dominieren . Nu r je-
weils ein Aufsatz bezieh t sich auf die Slowakei un d auf Belarus. Etwas schad e ist 
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zudem , dass die Entwicklunge n der Schulbuch - un d Lehrplangestaltun g in Länder n 
wie Österreich , Ungar n ode r Slowenie n überhaup t nich t thematisier t werden . Di e 
Einbeziehun g weitere r Staate n hätt e sicher noc h weitergehender e Aufschlüsse geben 
können . Dennoc h ist der Sammelban d ein wichtiger Beitra g zur Erforschun g der 
Vermittlun g von (National-)Geschicht e im Unterricht , der gerade die Entwicklun g 
seit dem End e des Ost-West-Gegensatze s fokussiert . Dabe i kan n das Werk natürlic h 
nu r der Anfang für eine intensiver e Auseinandersetzun g mi t dieser Themati k sein. 

Regensbur g Birgit Vierling 

Nekula,  Marek/Nekvapil,  Jiří/Sichová,  Kateřina: Sprachen in multinationalen 
Unternehmen auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. 
Forost , Münche n 2005, 79 S. (forost Arbeitspapie r 31). 

Da s unscheinbar e Bändche n „ha t es in sich". Es vermittel t ein plastische s Bild vom 
aktuelle n Gebrauc h des Deutschen , Tschechische n un d Englische n in dem wohl 
wichtigsten Bereich des deutsch-tschechische n Sprachkontakt s der Gegenwart , in 
der Wirtschaftskommunikation . Vorgestellt werden hier die Ergebnisse des forost -
Forschungsprojekte s „Osteuropäisch e Sprache n als Fakto r der wirtschaftliche n 
Integration" , das in den Jahre n 2003 bis 2005 vom bayerische n Wissenschafts-
ministeriu m geförder t worde n ist. Vorarbeite n der Forschungsgrupp e aus Prag , 
Regensbur g un d Jen a gehen aber scho n bis in das Jah r 1994 zurüc k un d verschie-
dentlic h sind auch scho n frühe r Detailergebniss e aus diesem Arbeitszusammenhan g 
veröffentlich t worden . Di e intensiv e wirtschaftlich e Kooperatio n zwischen deutsch -
sprachige n un d tschechische n Unternehme n ha t seit den 1990er Jahre n zur Heraus -
bildun g ganz neue r un d enger Sprachkontaktsituatione n geführt , die hier auf einer 
breite n un d differenzierte n Beobachtungsgrundlag e untersuch t werden : Fragebogen -
erhebunge n in gemischtnationale n Unternehme n werden ergänz t durc h die Analyse 
statistische n Material s zur Sprachenausbildun g im tschechische n Schulsystem , durc h 
Querschnittuntersuchunge n von Stellenanzeige n in der tschechische n Tagespresse, 
durc h Beobachtunge n der Betriebskommunikatio n un d nich t zuletz t durc h Inter -
views mit Angehörige n gemischtnationäle r Betriebe . In dem vorliegende n Ergebnis -
berich t stehe n die Befragungen im Vordergrund , die die Autore n bei 283 deutsch- / 
österreichisch-/schweizerisch-tschechische n Unternehme n durchgeführ t haben , 
die in ihre r Größ e un d Branchenzugehörigkei t dem Profi l der gemischtnationale n 
Betrieb e in der Tschechische n Republi k repräsentati v entsprechen . Währen d der 
schulische n Sprachenausbildun g un d den Einstellungsvoraussetzunge n in tschechi -
schen Stellenannonce n ein eigener Exkur s gewidmet ist, werden imme r wieder Zitat e 
aus den qualitative n Interview s in die quantitativ e Analyse eingeflochten . Dies e 
Zitat e verleihen dem statistische n Materia l nich t nu r lebendige Farbe , sonder n sie 
ergänze n die Ergebnisse auch um die unabdingbar e Komponent e der subjektiven 
Einstellunge n gegenüber den beteiligten Sprachen . 

Ic h möcht e im Folgende n nu r einige zentral e Befund e der Studi e nachzeichnen , 
die das Verhältni s der beteiligten Sprache n in den Kommunikationsabläufe n der 
gemischtnationale n Unternehme n betreffen . Gemischtsprachig e Wirtschaftsunter -
nehme n sind grundsätzlic h darau f angewiesen , dass Mitarbeite r verschiedene r Mut -
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tersprache n möglichs t effizient miteinande r kooperieren . U m die sprachliche n Vor-
aussetzunge n für eine derartig e Kooperatio n zu schaffen, stehe n den Unternehme n 
prinzipiel l dre i verschieden e „Strategien " (S.8) zur Verfügung: Sie könne n ersten s 
unte r Verzicht auf eine sprachlich e Adaptio n auf die Hilfe von professionelle n 
Sprachvermittler n wie Dolmetscher n un d Übersetzer n zurückgreifen . Zweiten s 
könne n sie die sprachlich e Adaptio n ihre r Mitarbeite r untereinande r fördern . Dies e 
sprachlich e Adaptio n ist asymmetrisch , wenn ein Betriebsangehörige r die Mutter -
sprach e seines Gesprächspartner s als Fremdsprach e erlern t un d gebraucht , währen d 
dieser in der gemeinsame n Kommunikatio n bei seiner Muttersprach e bleibt . Di e 
Adaptio n wird symmetrisch , wenn beide Gesprächspartne r mit ihre m Gegenübe r in 
dessen jeweiliger Muttersprach e kommuniziere n könne n un d beide Sprache n in 
einem ausgewogenen Verhältni s verwende t werden . Bei der dritte n Strategi e schließ-
lich weichen die Kommunikationspartne r auf eine dritt e Sprach e aus, die für beide 
Seiten eine Fremdsprach e ist. Di e Bezeichnun g dieser Strategi e als „Standardisie -
rung" , die die Autore n aus der Fachliteratu r übernehmen , ist meine r Ansich t nac h 
allerding s irreführend . 

Di e Studi e belegt eindrucksvoll , dass der weitaus größt e Teil der untersuchte n 
Unternehme n bei seiner Arbeit auf professionell e Übersetze r un d Dolmetsche r 
zurückgreift . Sprachvermittlun g wird dabei in der innerbetriebliche n Kommunika -
tion herangezogen , spielt aber vor allem in der Außenkommunikatio n eine große 
Rolle . Auch die Häufigkeit , mit der die Unternehme n auf diese Hilfe zur Lösun g 
ihre r Sprachproblem e zurückgreifen , ist beachtlich . Di e Nebenkosten , die den Un -
ternehme n durc h die Vergütun g der Sprachvermittler , aber auch durc h den Zeit -
verlust bei der Übersetzun g entstehen , sind dahe r meh r als erheblich . Übe r einen 
längere n Zeitrau m summiere n sich diese Kosten , wie die Autore n sagen, schlechter -
dings „atemberaubend". 1 

Es ist dahe r kaum verwunderlich , dass die gemischtnationale n Unternehme n 
schon bei der Einstellun g ihre r Mitarbeite r größte n Wert auf Fremdsprachenkennt -
nisse legen un d selbst einen bemerkenswerte n Aufwand betreiben , um unte r ihre r 
Belegschaft die Sprachenkompeten z zu erhöhen . Di e Unterstützun g der sprach -
lichen Adaptio n reich t dabe i von innerbetriebliche n Fremdsprachenkurse n währen d 
der Arbeitszeit bis hin zur finanzielle n Förderun g der Teilnahm e an externe n 
Sprachfortbildungen . De r Umfan g derartige r Adaptionsbemühunge n ist nac h den 
Ergebnissen von Nekula , Nekvapi l un d Šichová so groß, dass die betrieblich e 
Sprachenförderun g nahez u als ein eigener Bildungssekto r angesehe n werden könn -
te. So bezeichnet e ein befragter Mitarbeite r in den 1990er Jahre n das Unternehme n 
Škoda (Volkswagen) ironisch , aber durchau s treffend als „di e größt e Sprachschul e in 
der Tschechische n Republik " (S. 58). 

In Charakte r un d Umfan g unterscheide n sich die betriebliche n Förderunge n für 
unterschiedlich e Sprache n allerding s signifikant . Ernüchtern d ist etwa der Befund , 

Diese Einschätzun g untermauer n die Autoren an andere r Stelle durch eindrucksvoll e 
Hochrechnunge n der Kosten für die Sprachvermittlun g über längere Zeitspannen . Vgl. 
Nekula,  Marek/Sichová,  Kateřina : Sprach e als Fakto r der wirtschaftliche n Integration . In : 
brücken 12 (2004) 317-335. 
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dass der Erwerb des Tschechischen unter den deutschsprachigen Betriebsange-
hörigen eher selten gezielt und auch nur wenig effektiv unterstützt wird. Aus-
nahmen sind hier die großen Unternehmen, in denen freilich generell der größte 
Wert auf betriebliche Sprachausbildung gelegt wird. Da die ausländischen Mit-
arbeiter in der Regel ohne Tschechischkenntnisse in das Land kommen, ist schon 
hier deutlich zu erkennen, dass die Mühen der sprachlichen Adaption in erster Linie 
den tschechischen Muttersprachlern zugemutet werden. Immerhin scheint die wach-
sende Bedeutung des tschechischen Absatzmarktes einen deutlichen Druck zu-
gunsten einer Verwendung des Tschechischen in der betrieblichen Außenkommu-
nikation und des Erwerbs entsprechend guter Tschechischkenntnisse zu erzeugen. 
Für den innerbetrieblichen Bereich ist ein von deutschen Informanten genanntes 
Motiv, warum sie sich wenigstens um eine passive Kompetenz im Tschechischen 
bemühen, dass diese Sprache andernfalls unter den tschechischen Mitarbeitern als 
eine Art „Geheimsprache" (S. 35, 37) kursieren würde und deutsche Mitarbeiter von 
bestimmten Kommunikationsfeldern ausgeschlossen wären. Diese Geheimhaltungs-
funktion des Tschechischen ist ja auch im Bereich des Fremdenverkehrs und der 
Gastronomie beispielsweise in Prag anschaulich zu beobachten. Gegen eine intensi-
vere Aneignung des Tschechischen spricht in den Augen deutscher Muttersprachler 
aber weiterhin das geringe „Nützlichkeits-Image" (S. 31) und das mangelnde Sozial-
prestige dieser Sprache. Während das Tschechische „den Produktionsprozess selbst 
symbolisiert", stehen Deutsch und Englisch für „das Know-how der technisch 
fortgeschritteneren und finanziell stärkeren Länder" (S. 36). Dieses Prestigegefälle 
führt dazu, dass das Tschechische innerbetrieblich selbst von denjenigen deutschen 
Muttersprachlern nur sehr eingeschränkt aktiv genutzt wird, die eigentlich über aus-
reichende Sprachkenntnisse verfügen: „Das Tschechische dominiert den Bereich der 
Produktion, auf Englisch und Deutsch werden Beratungen, Meetings und Work-
shops der Leitungsebene abgehalten" (ebd.). 

Die gemischtnationalen Unternehmen können hier vielfach auf die Fremd-
sprachenkenntnisse zurückgreifen, die ihre tschechischen Mitarbeiter aus der Schul-
zeit mitbringen. Obwohl das Deutsche gegen Ende der 1990er Jahre an den meisten 
Schultypen der Tschechischen Republik hinter das Englische auf die Position der 
zweiten Fremdsprache zurückgefallen ist, zeichnen die Autoren für die Rolle des 
Deutschen im tschechischen Bildungssystem ein „relativ positives Bild" (S. 50). Das 
Deutsche erweise sich durch seine insgesamt weite und stabile Verbreitung „nach 
wie vor als eine wichtige mitteleuropäische Regionalsprache" (S. 52). Gerade in 
praktisch orientierten Ausbildungsbereichen spiele es in Tschechien bis heute „eine 
wichtigere Rolle [...] als das Englische" (ebd.). In immerhin 64 Prozent der befrag-
ten deutsch-tschechischen Unternehmen wird die Verbreitung bzw. die Verbesse-
rung der Deutschkenntnisse zusätzlich durch Sprachkurse für die tschechischen 
Mitarbeiter gefördert. Häufig ist die Bewilligung von Fördermaßnahmen hier an 
sprachliche Leistungskontrolle gebunden und daher viel stärker effizienzorientiert 
als der Tschechischunterricht für deutsche Betriebsangehörige. So sehr man das 
Engagement der Unternehmen für die Vertiefung der Deutschkenntnisse begrüßen 
mag, so sehr verstärkt eben dieses Engagement unter den gegebenen Verhältnissen 
die einseitige, asymmetrische Adaption der Tschechen an das Deutsche und damit 
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eine Stabilisierung der kommunikativen Ungleichheiten in den Betrieben. Diese 
Asymmetrien können nicht nur kommunikative, sondern auch soziale Spannungen 
nach sich ziehen. An anderer Stelle hat einer der Autoren darauf hingewiesen, dass 
die störenden Auswirkungen asymmetrischer sprachlicher Adaption von den 
Beteiligten selbst häufig als Folgen ethnischer Differenzen oder kultureller Un-
vereinbarkeiten wahrgenommen würden.2 Das unter Deutschen verbreitete Stereo-
typ vom „passiven" und „submissiven" Tschechen habe seinen Ursprung nicht zu-
letzt in der Tatsache, dass in deutsch-tschechischen Kontaktsituationen in der Regel 
der tschechische Partner mit den Mühen fremdsprachigen Ausdrucks zu kämpfen 
habe. Umgekehrt findet die stereotype deutsche „Effizienz" und „Überheblichkeit" 
häufig in der sprachlichen Dominanz des Deutschen im Sprachkontakt eine einfache 
Erklärung. Interlinguale Probleme werden so - übrigens leider auch von Wissen-
schaftlern - leicht als interkulturelle Konflikte missverstanden. 

Den Unternehmen scheint die Problematik dieser unausgewogenen Sprachen-
konstellation für den Betriebsablauf durchaus bewusst zu sein. Es ist daher nur auf 
den ersten Blick überraschend, dass fast die Hälfte der befragten Unternehmen auch 
in Englischkurse investiert, obwohl die Mutterbetriebe doch in Deutschland, Öster-
reich oder der Schweiz angesiedelt sind. Die Tatsache, dass sich Firmen mit deutsch-
sprachigen Mutterkonzernen finanziell für den Ausbau von Englischkenntnissen bei 
ihren Mitarbeitern engagieren, wird von den Autoren der Studie mit Recht als „ein 
deutliches Signal für das massive Eindringen des Englischen in solche Kommuni-
kationsdomänen [gewertet], in welchen theoretisch auch das Deutsche zur An-
wendung kommen könnte" (S. 62). In der Tat gaben bereits 43 Prozent der befragten 
Unternehmen an, dass das Englische in der betriebsinternen Kommunikation „oft" 
verwendet werde. In einer Reihe deutsch-tschechischer Unternehmen wird sogar 
„ausschließlich" auf Englisch kommuniziert. Von den befragten Mitarbeitern wer-
den diese Befunde mit dem Hinweis auf die wachsende internationale Bedeutung des 
Englischen und mit der Tatsache erklärt, dass Englisch sich bis zu einem gewissen 
Grade zu einer Fachsprache der Wirtschaftskommunikation entwickelt habe. Es ist 
aber offensichtlich, dass viele Unternehmen auf die Verwendung des neutralen 
Englisch ausweichen, um die sprachlichen Asymmetrien im deutsch-tschechischen 
Verhältnis auszugleichen. Unter den gegebenen Verhältnissen sehen Nekula, Nekva-
pil und Šichová in der Verwendung des Englischen die kostengünstigste und für das 
Betriebsklima unproblematischste Lösung der Sprachprobleme deutsch-tschechi-
scher Unternehmen und prognostizieren dieser Kompensationsstrategie daher auch 
für die Zukunft eine zunehmende Bedeutung: 
[...] da es nicht wahrscheinlich ist, dass sich die asymmetrische Sprachadaption in deutsch-
tschechischen Betrieben in symmetrische verwandelt (mithin die ausländischen Mitarbeiter in 
größerem Umfang Tschechisch lernen werden), wird die Orientierung am Englischen wachsen. 
(S. 75) 

Das Französische spielt übrigens in den deutsch-tschechischen Kontaktsitua-
tionen keine Rolle mehr. War das Französische in der Ersten Republik noch eine 

Vgl. Nekula, Marek: Kommunikationsführung in deutsch-tschechischen Firmen. In: Ders. I 
Möller, Joachim: Wirtschaft und Kommunikation. Beiträge zu deutsch-tschechischen Wirt-
schaftsbeziehungen. München 2002, 29-50. 
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wichtige Sprachoption in den Schulen (und Frankreich generell ein wichtiger politi-
scher und kultureller Bezugspunkt im Ausland) gewesen, so hat es bei der Sprachen-
wahl selbst an tschechischen Gymnasien heute nur noch eine äußerst geringe 
Bedeutung. In der deutsch-tschechischen Wirtschaftskommunikation ist die fran-
zösische Sprache offenbar völlig irrelevant. Selbst die schweizerisch-tschechischen 
Unternehmen legen keinen Wert auf eine Verbreitung von Französischkenntnissen 
unter ihren Mitarbeitern. 

Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Studien von Nekula, Nekvapil und 
Šichová weitreichendes Interesse verdienen. In der genauen Untersuchung der viel-
fältigen und miteinander verschränkten Strategien, mit denen deutsch-tschechische 
Unternehmen ihre alltäglichen sprachlichen Probleme zu meistern versuchen, ge-
winnen die Autoren einen tragfähigen Zugang zur Frage nach dem Sprachenge-
brauch in Mitteleuropa und seinen aktuellsten Entwicklungen. 

Frankfurt/O. Klaas-Hinrich Ehlers 

Vierling, Birgit: (K)eine normale Nachbarschaft? Die deutsch-tschechischen Bezie-
hungen 1998-2002. 
Smolorz/Herget, Regensburg 2004, 87 S. (Regensburger Hefte zur Geschichte und Kultur im 
östlichen Europa 3). 

Bei der vorliegenden Publikation, einer der ersten Monographien zu den deutsch-
tschechischen Beziehungen während der Legislaturperiode der Regierungen Zeman 
und Schröder, handelt es sich um eine überarbeitete Regensburger Magisterarbeit. 
Ausgehend von den verbalen Angriffen tschechischer Politiker auf die Sudeten-
deutschen während des Wahlkampfes von 2002, die zur Absage des Prag-Besuchs 
des deutschen Bundeskanzlers führten, fragt Birgit Vierling nach den Gründen für 
diese ganz unerwarteten Spannungen im Verhältnis zwischen Deutschland und der 
Tschechischen Republik. Schließlich war auf beiden Seiten damit gerechnet worden, 
dass der Antritt zweier sozialdemokratischer Regierungschefs den deutsch-tschechi-
schen Dialog entlasten und beleben würde. 

Vierling stützt ihre Untersuchung, die sich ausschließlich auf den Bereich des 
Politischen bezieht und kulturelle wie wirtschaftliche Aspekte bewusst ausklam-
mert, im Wesentlichen auf eine Analyse der deutschen und der tschechischen Presse. 
Während für die Jahre 1998-2002, die den Mittelpunkt der Darstellung bilden, bis-
her kaum Sekundärliteratur vorliegt, kann Vierling in ihrer Einleitung auf reichhal-
tige Literatur zurückgreifen. Der einführende Überblick über die Entwicklung der 
Beziehungen zwischen beiden Ländern wird dadurch gleichsam zu einem kommen-
tierten Literaturbericht, der nicht zuletzt einen Eindruck vermittelt von den beacht-
lichen Fortschritten, die die historisch-politologische Erforschung Ostmitteleuropas 
in den vergangenen Jahren gemacht hat. 

Im Hauptteil ihrer Arbeit geht Vierling möglichen Gründen für die 2002 erfolgte 
Wende in den Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und der 
Bundesrepublik nach, die sich 1998 zunächst sehr positiv dargestellt hatten. So fragt 
sie, ob Themen wie die EU-Osterweiterung oder das tschechische Atomkraftwerk 
Temelín, die Entschädigung ehemaliger tschechischer Zwangsarbeiter oder Diver-
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genzen zwischen beiden Regierungen hinsichtlich des „sudetendeutschen Problems" 
die spätere Eskalation der Spannungen vorgezeichnet hätten. Doch keines dieser 
Konfliktfelder scheint Vierling den Streit von 2002 wirklich verusacht zu haben. 
Daher gelangt sie zu dem Schluss, dass Miloš Zemans rhetorische Entgleisungen 
gegen die Sudetendeutschen aus der Situation des tschechischen Wahlkampfes her-
aus - und gegenläufig zu der deutsch-tschechischen Entspannung in diesem Bereich 
- interpretiert werden müssen. In diesem konkreten Kontext zeigen sich die Schwie-
rigkeiten mit der „sudetendeutschen Frage" also in erster Linie als Problem der 
tschechischen Gesellschaft. 

Vierlings Arbeit kann nicht alle Fragen beanworten, die sie aufwirft. Doch sie ist 
beeindruckend in ihrer Materialfülle, engagiert geschrieben; sie macht deutschspra-
chigen Lesern tschechische Quellen zugänglich und sie bietet plausible Erklärungen 
für mitunter schwer nachvollziehbare Wendungen der Politik. Damit liefert sie nicht 
nur eine hervorragende Diskussionsgrundlage, sie ist ein Standardwerk, an dem 
künftig niemand vorbeikommen wird, der sich mit den deutsch-tschechischen Be-
ziehungen der Ära Zeman und Schröder befasst. 

Regensburg Waldemar Schmidt 



SUMMARIE S 

I N T R O D U C T I O N 

Michael Brenner, Andreas Gotzmann, Yfaat Weiss 

Thi s issue of th e Journa l "Bohemia " investigates th e encounte r between Centra l 
Europea n Jews and othe r population s in th e Czec h land s amon g which the y lived 
throug h an innovativ e themati c perspective , partin g from th e established paradigm s 
of nationhoo d and assimilation , of majorit y versus minority . Th e Situatio n of th e 
Jews from 1880 unti l 1938 is take n as a case stud y tha t allows a uniqu e analysis of 
political , social, cultura l and religious affiliations and network s in th e contex t of 
a multi-ethni c State . Th e issue no t onl y adds to our knowledge abou t th e centra l 
aspect s of antisemitis m and nationa l affiliation . I t also challenge s ethni c definition s 
by focusing on thei r changin g and interactiv e characte r as the y were negotiate d be-
tween th e politica l and social camp s in th e ethni c triangl e of Jews, German s and 
Czechs . 

C Z E C H S , G E R M A N S , J E W S -
W H E R E I S T H E D I F F E R E N C E ? 

Th e Complexit y of Nationa l Identitie s of Bohemia n Jews, 1918-1938 

Kateřina Čapková 

Th e autho r examine s th e reason s why th e issue of Jewish nationa l identit y in th e 
Bohemia n land s is so bewildering , and difficult to grasp for th e historians . Th e main 
argumen t being pu t forward is tha t thi s is due to th e difference s between th e various 
nationa l identitie s being rathe r minor . Tha t mad e it possible for peopl e to chang e 
thei r nationa l identit y withou t thi s having far-reachin g consequence s for thei r 
everyday life; it was even possible to have several nationa l identitie s at th e same time . 
Basically, all Jews in th e Bohemia n land s had thre e feature s in common : a close link 
to th e Bohemia n land s because of an almos t continuou s Jewish settlemen t in Bohe -
mia and Moravia , a rathe r loose relationshi p to th e Jewish religion , and a distinc t 
loyalty toward s th e Czechoslova k State . The n what separate d person s of German , 
Czec h or Jewish descent ? Takin g a closer look at th e difference s between th e Studen t 
organizations , Kappe r and Theodo r Herzl , th e autho r reache s th e conclusio n tha t 
th e mos t decisive factor s in th e choic e of nationa l affiliation were no t language or 
politica l preference , but first and foremos t social ties eithe r with Jewish or with non -
Jewish people . 
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C H O O S I N G TO B R I D G E : R E V I S I T I N G THE 
P H E N O M E N O N OF JEWISH CULTURAL M E D I A T I O N 

Hillel J. Kieval 

Taking as its starting point Simmel's contrasting images of "bridges" and "doors" 
this article revisits the issue of the role of Bohemian Jewish writers and artists in the 
mediation of Czech and German culture in the early twentieth Century. The author 
points out that the linked projects of appropriation, translation, and transmission 
were not directed at Czech culture alone, but also at German, and that the mediators 
were frequently Czech-speaking Jews. The article turns finally to the writings of the 
Prague Zionist circle around the First World War, in particular to the anthology 
"Das jüdische Prag" (1917), whose purpose seems to have been to reimagine the city 
and its culture as somehow intrinsic to Jewish experience. The author argues that, in 
assembling the anthology, the editorial board of "Selbstwehr" demonstrated an 
explicit preference for Czech poetry (on Jewish themes) and German prose (written 
by Bohemian Jews). The project reveals the extent to which the opening to Czech 
culture was accompanied by a simultaneous closing to certain bodies of German 
writing. It was an exercise in the reclaiming of a piece of the diaspora as "Jewish" 
space, which purposefully violated the assumptions of liberal German hegemony in 
the Czech lands; self-serving, to be sure, but also courageous. 

M I T T E L - E U R O P A ? S O M E A F T E R T H O U G H T S O N P R A G U E 
J E W S , " H Y B R I D I T Y , " A N D T R A N S L A T I O N 

Scott Spector 

It is well known that primarily German-speaking Jewish Prague writers of Franz 
Kafka's generation took on the translation of the key works of Czech modernism 
and their mediation to a broader European public. This group included Max Brod, 
Franz Werfel, Rudolf Fuchs, and Otto Pick, among others. Earlier study has ex-
plored how this extraordinary cultural contribution could be seen within the context 
of other exceptional literary production of this generation, as well as the context of 
ethnic cultural politics in Bohemia in the early twentieth Century. This piece seeks to 
reframe those explorations within the theoretical frame suggested by the term 
"hybridity," specifically as it has been used by post-colonial literary theorists. 
Turning then to specific examples of Prague Jewish translators, the focus will be on 
the specificity of the cultural meanings of translation at this particular historical 
moment. 
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I N T R O D U C I N G I N T E L L E C T U A L A N D P O L I T I C A L 
H I S T O R Y T O T H E H I S T O R Y O F E V E R Y D A Y L I F E 

Multiethni c Cohabitatio n and Jewish Experienc e in Fin-de-Siěcl e Bohemi a 

Dimitry Shumsky 

Th e autho r examine s th e Jewish side of th e Czech-German-Jewis h triangl e on th e 
eve of World War I using a methodologica l combinatio n of intellectua l and politica l 
histor y on on e han d and historiograph y of everyday life on th e other . Fo r Starters , 
he observes tha t th e tendenc y of th e politica l discourse , whethe r Czec h or German , 
to look at Czech s and German s as linguisticall y and culturall y monolithi c entitie s is 
quit e misleading , especially if on e extend s it to th e Jewish populac e which has the n 
to be split int o "Germa n Jews" and "Czec h Jews." Th e resultin g impressio n tha t 
mos t of Jewish society strictl y adhere d to eithe r th e Germa n or th e Czec h positio n 
is definitel y wron g with th e majorit y of Jews who ma y be called bilingual , althoug h 
it still hold s tru e of quit e a few people , in particula r figures with a pronounce d 
attachmen t to public and politica l bodies . Lookin g at th e everyday experienc e of 
bilingual Jews, he finds a way of life tha t integrate s Germa n and Czec h affinities at 
least to a certai n extent . To gain mor e insights int o th e creative outpu t and thinkin g 
of thi s group , he explores th e everyday experienc e of a numbe r of Jewish intellec -
tual s from Pragu e in greate r detail . To sum it all up , Broďs "Ein tschechische s 
Dienstmädchen " is no t a semi-utopian , semi-colonialis t fantasy, but th e reflectio n of 
th e comple x bilingual/bicultura l existence experience d by Brod since birth . 

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

Similaritie s and Dissimilaritie s in th e Histor y of th e Jews in German y 
and th e Czec h Land s 1918-1945 

Otto Dov Kulka 

Thi s articl e draws a compariso n between th e Jews of German y and th e Jews of 
th e Czec h Land s in th e perio d between 1918 and 1945: th e paralle l or analogica l 
developments , th e ties and reciproca l influences , th e difference s in thei r politica l and 
social status , and th e ways with which the y tried to cop e with a changin g historica l 
Situation . Th e framewor k for th e compariso n is chronological , following a paralle l 
periodizatio n of th e histor y of th e Jews in th e two countrie s durin g these years. Th e 
axis aroun d which th e discussion will revolve is th e perio d between 1918 and 1938 
in German y and between 1918 and 1939 in th e Czec h Lands . Thi s will provid e th e 
basis for a later discussion of th e paralle l deportatio n polic y in th e two countries , 
th e initiative s of Czec h Jewry to establish th e Theresienstad t Ghetto , and th e con -
tinuatio n of autonomou s Jewish activity in th e struggle for survival unde r Naz i rule 
unti l th e perio d of th e so called "Fina l Solution. " 
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" L ' S C H O N N O H H A B B O ! N A C H D E M S C H Ö N E N 
M A R I E N B A D . . . " 

O N T H E A M B I V A L E N C E O F A M O D E R N S A N C T U A R Y 

Mirjam Triendl-Zadoff 

From the end of the 19* Century up to the 1930s the Bohemian resorts Carlsbad, 
Marienbad and Franzensbad were known as places of Europe-wide Jewish encoun-
ters. Paradoxically - despite their location in the heart of the Czech-German conflict 
and a vivid anti-Semitism - these places offered every summer a stage for Jewish 
experiences, which were limited to the exceptional moment of the stay. Regarding 
the specific sociability of spas as cultural, medical and tourist gathering places, this 
article understands the Bohemian resorts as ambivalent shelters for diverse modern 
Jewish cultures. 

C Z E C H A N T I - S E M I T I S M I N T H E C O N T E X T 
O F T E N S I O N S B E T W E E N N A T I O N A L A N D 

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

Martin Schulze Wessel 

This contribution examines the role and importance of anti-Semitism in the context 
of various camps developing in Czech politics up to 1918 and during the first years 
of the national state's existence. The author demonstrates how closely political and 
confessional issues were linked with regard to the emergence of groupings as well as 
their eventual falling apart. Thus, the rise of the Young Czech party was not im-
mediately accompanied by growing anti-Semitism since, among other things, the 
new Czech national party sought to highlight its differences from the Old Czechs 
by defining itself as anti-clerical and enlightened. The decisive factor for the emer-
gence of a clerical anti-Semitism was the experience of the concordat being repealed 
(1868), the result being that the Catholics believed to have lost the Habsburg mon-
archy as "their" confessional State. Czech anti-Semitism acquired a new role after the 
Badeni language decree had been repealed. The vehement anti-Semitic sentiment 
now spreading among the Young Czechs brought them, as far as certain conflicts 
then being virulent were concerned, in close proximity to the clerical parties they 
normally were at strife with. A resolution of the tensions between confessional 
programs and national, enlightenment-oriented ones may be discerned in the 
founding of the Czechoslovak Church, which adopted Jan Hus, enlightened symbol 
of the Czech national movement, and thus effectively re-confessionalized even the 
sphere of politics. 
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" R E L I G I O N N E B E N S A C H E " 
I N T E R M A R R I A G E B E T W E E N B I O L O G I C A L 

I N T E G R A T I O N A N D ( S E L F - ) D E S T R U C T I O N 

Gaby Zürn 

Th e articl e deals with th e meanin g of intermarriag e in Czechoslovaki a between 1880 
and 1938 as on e of th e mos t intimat e kind s of interactio n between peopl e of 
differing ethni c identity . Th e autho r concentrate s on th e dynami c evolutio n of statě 
laws governin g marriage s and th e emergenc e of a racia l discours e which especially 
highlighte d intermarriages . In thi s discourse , religion increasingl y becam e a mino r 
matter , a "Nebensache, " as it was referred to in marriag e advertisement s of th e 1920s. 
Self-ascription , and perceptio n by "the other " in social Spaces defined as frontier s 
resulte d in identit y construction s which were situate d on a layer between what has 
been terme d "biological integration " on on e han d and "(self-)destruction " on th e 
other . Th e autho r come s to th e conclusio n tha t in th e contemporar y racist dis-
cours e of th e latě 19th-earl y 20th centurie s intermarriage s served as a major instru -
men t to maintai n and consolidat e ethni c boundaries . The y thu s becam e a role mode l 
to contras t th e earlier , mid-19 th-centur y notio n and aspiratio n of biologica l inte -
gration . 

" S O N D E R W E G " O F C Z E C H A N T I S E M I T I S M ? 

Nationalism , Nationa l Conflict , and Antisemitis m in th e Czec h Societ y 
in th e Latě 19* Centur y 

Michal Frankl 

Historiograph y has tende d to link Czec h antisemitis m to th e nationalities ' conflic t 
between Germa n and Czech s and to th e Situatio n of th e Jews between Czech s and 
Germans . Thus , th e Czec h nationalists ' hostilit y toward s th e Jews was ostensibl y 
due to th e pro-Germa n attitud e of th e Jewish minority . In realit y however, th e emer -
gence of th e Czec h anti-Semiti c movemen t was closely linked to change s in Czec h 
nationalis t sentiment , to th e latter' s embracin g an integra l nationalis m employin g 
archetypica l enemie s and conspiratio n theories . Th e rise of Czec h antisemitis m was 
accelerate d in th e first place by a rift appearin g in th e Czec h politica l environment , 
and th e election s of 1897, when limite d universa l suffrage applied for th e first time , 
with th e first social-democrati c MP s being elected . Th e election s were accompanie d 
by antisemiti c propagand a employe d by th e Young Czechs , th e dominan t Czec h 
nationalis t politica l party , by th e Christia n Socia l part y and othe r politica l partie s 
mobilizin g th e electorat e against an alleged threa t to nationa l integrit y embodie d by 
th e social democrati c part y which was said to be a mer e instrumen t of Jewish con -
spiration . Czec h anti-Semitis m Comin g to th e fóre durin g th e final years of th e 19* 
Centur y was caused above all by nationalis t sentimen t becomin g increasingl y radica l 
and by th e politica l split-up , by n o mean s was it due to th e Czech-germa n nation -
alities' conflict . 
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A C Z E C H T H I N K E R I N T E R M S O F C R I S I S 

Emanue l Rád i (1873-1942 ) 

Bedřich Loewenstein 

Thi s contribution , an expande d version of a lecture , deals with th e public life of th e 
Czec h biologist, philosopher , and theoris t on th e emergenc e of nations , Emanue l 
Rádi , and with his interpretatio n of history . In man y ways, Rad i was influence d by 
T. G . Masaryk , and in certai n respect s he continue d th e latter' s intellectua l work. 
Durin g th e crisis-lade n interwa r period , Rád i attacke d bot h neo-romanti c irratio -
nalism and th e naturalis t neglectin g of th e intellectua l spher e by subsumin g it unde r 
natura l history . Radl' s anti-positivis t understandin g of philosoph y was determine d 
by an etho s of responsibility . Consequently , accordin g to him reason mus t prove 
itself in any given Situation , no t act as an exponen t of a certai n logic of development , 
a communit y of nationally-determine d interest s or a closed systém of values. Just 
like natio n was an ope n project , an "offer to join and contribute, " so was histor y no t 
a quasi-natura l proces s approachin g a predetermine d goal, but a legacy to be ac-
quire d by mean s of dialogue and "elective affinity." Radl' s efforts in favor of a 
non-nationalis t Czechoslovakia , of th e primac y of primordia l thrut h vis-ä-vis 
whatever persona l experienc e and custo m ther e ma y be, and of a concep t of natio n 
as "plebiscite on a daily basis" meri t to be recalled by all of us. Moreover , Rád i anti -
cipate d findings of today' s "cultura l turn, " as well as th e theor y of "imagined 
communities. " 

" T H E Y W I L L R E M A I N S I L E N T 
A N D W A I T F O R ' B E T T E R ' T I M E S " 

Paralyzin g and Dismantlin g th e Czechoslova k Writers ' Unio n 
at th e Beginnin g of th e "Normalizatio n Period " (1968-1970 ) 

Ines Koeltzsch 

Th e presen t contributio n deals with th e relationshi p between writer s and politics , 
examinin g ho w th e Czechoslovak , respectively Czech , writers ' unio n was paralyze d 
and finally dismantle d after th e "Pragu e Spring " had failed to deliver. Th e autho r 
takés a closer look first at th e mutua l dependenc y of a chang e of method s as far as 
"politic s proper " was concerned , and a chang e of assessment on th e ideologica l level 
which th e CPC z leadershi p mad e with regard to th e Pragu e Sprin g and its protag -
onist s as th e year 1970 dre w to a close. Th e othe r focus is on th e writers ' reaction s 
toward s th e "normalizatio n policy" which represente d an ever greate r threa t to thei r 
professiona l subsistence . While th e C P leadershi p did no t succeed in winnin g 
prominen t writers over for an active suppor t of th e "normalization " cause, by 
enforcin g a ban on certai n Journal s or individua l writers and by finally, in late 1970, 
even disbandin g th e unio n it did manag e to brin g lots of pressure to bear on th e writ-
ers and to mak e the m silent , at least for th e tim e being. 



RÉSUMÉ S 

I N T R O D U C T I O N 

Michael Brenner, Andreas Gotzmann, Yfaat Weiss 

Ce volum e de la revue „Bohemia " s'interesse du poin t de vue d'un e perspectiv e 
innovativ e ä la rencontr e entr e les juifs d'Europ e central e et les autre s groupe s de la 
populatio n qui vivaient dan s les pays tchěques , en partan t des paradigme s établis de 
nationalit é et d'assimilation , de majorit ě contr e minoritě . La Situatio n des juifs entr e 
1880 et 1938 est pris comm e cas d'etud e qui perme t de faire un e analyse uniqu e des 
appartenance s et des réseaux politiques , sociaux, culturel s et religieux dan s le con -
texte d'u n Eta t multiethnique . Ce volum e ne fait pas qu'elargi r no s connaissance s sur 
les aspect s centrau x d'antisemitism e et d'appartenanc e nationale . II reme t aussi en 
questio n les définition s ethnique s en prenan t pou r cible leur caractěr e changean t et 
interacti f lorsqu e celles-c i étaien t négociée s entr e les camp s politique s et sociaux dan s 
le triangl e ethniqu e des juifs, des Allemand s et des Tchěques . 

T C H Ě Q U E S , A L L E M A N D S , J U I F S -
O Ü E S T L A D I F F E R E N C E ? 

La complexit é des identité s nationale s des juifs de Bohem e en 1918-1938 

Kateřina Čapková 

L'auteu r de cett e contributio n se demand e pourquo i la questio n de l'identit e natio -
nale des juifs dan s les pays bohěme s pendan t l'entre-deux-guerre s est si confuse et si 
difficile ä saisir pou r les historiens . L'idee principál e de cett e contributio n repose sur 
la these que la raison se trouvai t dan s les petite s difference s entr e les différente s iden -
tité s nationales . Celles-c i permettaien t aux juifs de Bohem e de change r d'identit e 
national e sans que cela ne chang e grand-chos e ä leur vie quotidienne . II étai t aussi 
possible d'avoir en měm e temp s plusieur s identité s nationales . Pou r ainsi dire , troi s 
point s commun s liaien t fortemen t tou š les juifs: un lien étroi t avec les pays bohěme s 
- car la Bohem e et la Moravi e avaient derriěr e elles un e longu e tradition , presqu e 
sans Interruption , d'un e populatio n juive - , des liens assez lache s avec le juda'isme et 
un e nett e loyalité envers l'Eta t tchécoslovaque . Qu'est-c e qui faisait alors la diffe-
renc e entr e des personne s d'identit e allemande , tchěqu e ou juive? En prenan t pou r 
exemple les organisation s étudiante s Kappe r et Theodo r Herzl , l'auteu r en arrive ä 
la conclusio n que le choi x de l'identit e national e n'etai t pas détermin é par la langue 
ou le programm e politique , mais surtou t par les liens sociaux avec la populatio n juive 
et non-juive . 
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C H O I S I R D E J O U E R L E R Ö L E D ' I N T E R M E D I A I R E : 
L E P H É N O M Ě N E D E L A M E D I A T I O N C U L T U R E L L E J U I V E 

HillelJ. Kieval 

En prenan t pou r poin t de dépar t les images contrastée s de Simme l de „ponts " et de 
„portes" , cet articl e nou s livre de nouvelle s pensée s sur le röle des écrivain s et 
artiste s bohěme s juifs qui jouěren t un role ďintermédiair e entr e les milieu x culturel s 
tchěqu e et juif au debu t du XXe siěcle. L'auteu r me t 1'accen t sur le fait que les 
projet s liés entr e eux d'appropriation , de traductio n et de transmissio n n'etaien t pas 
seulemen t destiné s ä la cultur e tchěqu e mais aussi ä l'allemand e et que les intermédi -
aires étaien t souven t des juifs qui parlaien t tchěques . Larticl e s'interesse enfin aux 
écrit s du Cercl e sioniste de Pragu e ä Pépoqu e de la Premier e Guerr e mondiale , 
notammen t ä l'anthologi e „Da s jüdische Prag " (1917), don t le but semble avoir été 
de donne r un e image de la ville et de sa cultur e comm e quelqu e chose d'intrinsequ e 
ä l'experienc e juive. L'auteu r argument e que , lors du choi x des oeuvres de l'antholo -
gie, les éditeur s de la „Selbstwehr " montrěren t un e nett e preferenc e pou r la poesie 
tchěqu e (sur des theme s juifs) et la prose allemand e (qu i fut écrit e par des juifs bohě -
mes) . Ce proje t montr e que l'ouvertur e de la cultur e tchěqu e fut accompagné e dan s 
un e large mesur e d'un e fermetur e de certain s pan s de la littératur e allemande . Le but 
étai t de revendique r un e parti e de la diaspor a en tan t qu'espac e „juif" et de blesser 
ainsi sciemmen t les revendication s ďhégémoni e germano-libéral e dan s les pays 
bohěmes ; dan s leurs propre s intérét s bien sur, mais il fallait en avoir néanmoin s le 
courage . 

L ' E U R O P E C E N T R A L E ? Q U E L Q U E S R E F L E X I O N S S U R 
L E S J U I F S D E P R A G U E , L ' " H Y B R I D I T É , " 

E T L A T R A D U C T I O N 

Scott Spector 

II est bien conn u que ce sont essentiellemen t les écrivain s juifs germanophone s de 
Pragu e de la generatio n de Fran z Kafka qui se chargěren t de traduir e les ouvrages 
clés du modernism e tchěqu e et de les répandr e auprě s d'u n large public européen . C e 
group e comprenai t entr e autre s Ma x Brod , Fran z Werfel, Rudol f Fuch s et Ott o Pick . 
Un e étud e precedent e a recherch é commen t cett e contributio n culturell e extra-
ordinair e pouvai t ětre vue tan t dan s le context e d'un e autr e productio n littérair e 
exceptionnell e de cett e generatio n que dan s le context e de politique s culturelle s 
ethnique s dan s la Bohem e du debu t du XXe siěcle. Ce t essai tent e de recentre r ces 
recherche s dan s un cadr e théoriqu e placé souš le term e ď „hybriditě " tel qu'i l a été 
utilisé notammen t par les théoricien s littéraire s post-coloniaux . En prenan t pou r 
appu i des exemple s spécifiques de traducteur s juifs pragois, l'attentio n est particu -
liěremen t porté e sur la spécificité des signification s culturelle s des traduction s ä ce 
momen t particulie r de 1'histoire . 
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L ' H I S T O I R E Q U O T I D I E N N E C O M B I N É E A V EC 
L ' H I S T O I R E I N T E L L E C T U E L L E E T P O L I T I Q U E 

Les relation s multiethnique s et la vie juive en bohém e a 1'avěnemen t du XXe siěcle 

Dimitry Shumsky 

L'auteu r examin e le cöt e juif du triangl e tchěque-allemand-jui f ä la veille de la 
Premier e Guerr e mondiale . Son approch e consist e ä combine r l'histoir e intellectuel -
le et politiqu e avec l'histoir e de la vie quotidienne . Au debut , il remarqu e que la ten -
danc e des discour s politique s -  qu'il s soien t tchěque s ou allemand s -  de considére r 
les Tchěque s et les Allemand s comm e des entité s linguistiquemen t et culturellemen t 
monolitiques , condui t ä l'erreur , notammen t si l'on appliqu e ä la populatio n juive et 
si on classifie de force celle-c i en „juifs allemands " et „juifs tchěques" . L'impressio n 
qui en résulte , ä savoir que la plupar t de la société juive adhérai t strictemen t soit ä la 
positio n allemande , soit ä la positio n tchěque , ne correspon d aucunemen t ä la majo-
ritě des juifs dits bilingues, mém e si cela reste vrai pou r certain s juifs, notammen t 
ceux qui étaien t engagés dan s la vie publiqu e ou dan s des groupe s politiques . 
En étudian t la vie quotidienn e des juifs bilingues, l'auteu r découvr e un style de vie, 
qui combin e un sentimen t d'appartenanc e allemand e et tchěqu e du moin s dan s un e 
certain e mesure . Afin de mieu x comprendr e la maniěr e de pense r et la productio n 
intellectuell e de ce groupe , il analyse les experience s quotidienne s faites par un cer-
tain nombr e de juifs intellectuel s de Prague . Pou r résume r le tout , „Ei n tschechische s 
Dienstmädchen " de Brod n'es t pas un e image fantaisiste , semi-utopique , semi-colo -
niale , mais eile reflěte plutó t la réalit é complexe , bilingue et biculturell e ä laquelle 
Brod fut confront é děs sa naissance . 

H I S T O I R E E T C O N S C I E N C E H I S T O R I Q U E 

Similarité s et difference s dan s l'histoir e des juifs en Allemagne 
et dan s les pays bohěme s entr e 1918 et 1945 

Otto Dov Kulka 

Ce t articl e fait un e comparaiso n entr e les juifs en Allemagne et les juifs dan s les pays 
tchěque s duran t la period ě compris e entr e 1918 et 1945: ä savoir les parallele s ou les 
développement s analogues , les liens et les influence s réciproques , les difference s con -
cernan t leur Statu t social et politique , et les différente s maniěre s par lesquelles ils 
essayěrent de s'adapte r ä un e Situatio n historiqu e changeante . Le cadr e de la compa -
raison est chronologiqu e et suit un e period ě historiqu e parallel e des juifs dan s les 
deux pays pendan t ces annees-lä . L'axe autou r duque l tourn e la discussion est la 
period ě compris e entr e 1918 et 1938 en Allemagne et entr e 1918 et 1939 dan s les pays 
tchěques . Cett e period ě sert de base pou r aborde r ensuit e le sujet des politique s 
parallele s de déportatio n dan s les deux pays, des initiative s des juifs tchěque s lors de 
la constructio n du ghett o de Theresienstad t et de la poursuit e des activité s autono -
mes juives dan s la lutt e pou r survivre sous la dominatio n national-socialist e jusqu'ä 
la period ě appelé e „Solutio n finale". 
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„ L ' S C H O N N O H H A B B O ! N A C H D E M S C H Ö N E N 
M A R I E N B A D . . . " A U S U J E T D E L ' A M B I V A L E N C E 

D ' U N S A N C T U A I R E M O D E R N E 

Mirjam Triendl-Zadoff 

D e la fin du XIX e siěcle aux année s 1930, les station s thermale s bohěme s de Karlsbad 
et Marienba d étaien t connue s pou r etre des endroit s oú tou š les juifs d'Europ e se 
rencontraient . Paradoxalemen t -  malgré leur Situatio n au coeu r du confli t tchéco -
alleman d et un antisemitism e virulen t -  ces lieux offraien t un cadr e aux experience s 
juives, qui restaien t limitée s au momen t exceptionne l du séjour. Prenan t en considé -
ratio n l'aspec t social des therme s en tan t que lieux culturels , médicau x et touristi -
ques, cet articl e appréhend e les station s thermale s comm e des abris ambivalent s dan s 
lesquels s'epanouissaien t diverses culture s moderne s juives. 

L ' A N T I S E M I T I S M E T C H Ě Q U E D A N S L A Z O N E 
C O N F L I C T U E L L E D E S P R O G R A M M E S N A T I O N A U X 

E T C O N F E S S I O N N E L S E T L A F O N D A T I O N 
D E L ' E G L I S E T C H É C O S L O V A Q U E 

Martin Schulze Wessel 

Dan s cett e contribution , l'auteu r étudi e la fonctio n que l'antisemitism e avait pou r les 
formation s des divers camp s politique s dan s la politiqu e tchěqu e avant 1918 et dan s 
les premiěre s année s aprěs la formatio n de l'Eta t national , et il explique commen t les 
question s politique s et confessionnelle s étaien t étroitemen t liées lors de la naissanc e 
et la chut ě des partis . Ainsi, entr e autres , la monté e des Jeune s Tchěque s n'etai t pas 
directemen t liée ä un antisemitism e croissant , parc e que le nouvea u part i nationa l 
tchěqu e cherchai t a se délimite r des Vieux Tchěque s par un e autodéfinitio n anticlé -
ricale et éclairée . Lexpérienc e de la résiliatio n du Concorda t (de 1868), avec leque l 
les catholique s cruren t avoir perd u la monarchi e des Habsbour g en tan t que „leu r 
Eta t confessionnel" , fut determinant e pou r la naissanc e ďun antisemitism e clérical . 
L'antisemitism e tchěqu e pri t un nouvea u sens aprěs le retrai t des lois linguistique s de 
Badeni . L'antisemitism e des Jeune s Tchěque s devenan t alors véhémen t rapproch a 
ceux-c i dan s certaine s situation s conflictuelle s des parti s cléricau x qu'il s combat -
taien t violemmen t sinon . O n peu t voir un e dissipatio n des tension s entr e les program -
mes confessionnel s et les programme s nationaux-éclairé s dan s la fondatio n de 1'Egli-
se tchécoslovaque , qui s'appropri a Jan Hus , le symbole éclairé du mouvemen t 
nationa l tchěque , et repropage a ainsi de maniěr e efficace le confessionnalism e dan s la 
sphěr e politique . 
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„ L A R E L I G I O N E S T S E C O N D A I R E " - L E S M A R I A G E S 
M I X T E S T I R A I L L É S E N T R E L ' I N T E G R A T I O N B I O L O G I -

Q U E E T L ' ( A U T O ) D E S T R U C T I O N 

Gaby Zürn 

Ce t articl e trait e de la signification du mariage mixte en Tchécoslovaqui e entr e 1880 
et 1938 en tan t que l'un e des forme s les plus intime s ďinteractio n entr e des person -
nes d'identit e ethniqu e différente . L'auteu r se concentr e sur 1'évolutio n de la législa-
tion national e sur les mariage s et 1'émergenc e ďun discour s sur les rasses qui mettai t 
tou t particuliěremen t 1'accen t sur les mariage s mixtes. Dan s ce discours , la religion 
perdi t progressivemen t de son importanc e et devint un e chose secondair e comm e il 
apparai t dan s les faire-par t de mariage des année s 1920. La compréhensio n et la per -
ceptio n de soi-mém e gräce ä l'autr e dan s des espaces sociaux définis comm e des fron-
tiěres menaien t ä des construction s identitaire s qui étaien t situées dan s un e couch e 
intermédiair e entr e „integratio n biologique " ďune par t et „(auto)destruction " ďau-
tre part . L'auteu r en arrive ä la conclusio n que , dan s le discour s racia l contemporai n 
de la fin du XIXC siěcle -  debu t du XXe siěcle, les mariage s mixtes servaient ďinstru -
ment s majeur s pou r mainteni r et consolide r des frontiěre s ethniques . Ils servirent 
ainsi de moděle s pou r faire contrast e ä la notio n precedent e ďintégratio n biologiqu e 
répandu e dan s la moiti é du XIX e siěcle qui constituai t alors un idéal ä atteindre . 

L E „ S O N D E R W E G " D E L ' A N T I S E M I T I S M E T C H Ě Q U E ? 

Nationalisme , confli t nationa l et antisemitism e dan s la société tchěqu e 
ä la fin du XIX e siěcle 

Michal Frankl 

Dan s l'historiographie , l'antisemitism e tchěqu e a été en généra l lié au confli t de 
nationalit é tchéco-alleman d et ä la place des juifs entr e les Tchěque s et les Allemands . 
Ainsi, la raison de 1'animosit é des nationaliste s tchěque s vis-ä-vis des juifs se trouvai t 
dan s la soi-disan t attitud e pro-allemand e (sympathisan t avec les Allemands ) de la 
majorit ě juive. E n vérité, la naissanc e de l'antisemitism e tchěqu e alla de pair avec les 
transformation s du nationalism e tchěqu e et de son reviremen t au nationalism e inte -
gral ä la fin du XIX e siěcle qui opérai t avec des images ďennemi s et des theorie s de 
conspiration . La monté e de l'antisemitism e tchěqu e fut accéléré e notammen t par les 
divisions du paysage politiqu e tchěqu e et les election s en 1897, au cour s desquelle s 
on vota pou r un droi t de vöte généra l restrein t et pou r les premier s député s sociaux-
démocrates . Ces election s furen t accompagnée s ďune propagand ě antisemit é de la 
par t des Jeune s Tchěques , du part i dominan t politiqu e nationa l tchěque , des sociaux-
chrétien s et d'autre s parti s politiques . Les parti s mobilisěren t les électeur s sur le 
them e de la soi-disan t menac e de 1'intégrit é national e par le part i social-démocrat e 
qui n'aurai t été qu'u n instrumen t de la conspiratio n juive. La monté e de l'antisemi -
tisme tchěqu e au cour s des derniěre s année s du XIX e siěcle fut surtou t provoqué e par 
la radicalisatio n du nationalism e et des divisions politiques , mais en aucu n cas par le 
confli t tchéco-alleman d des nationalités . 
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U N P E N S E U R T C H Ě Q U E D E L A C R I S E 

Emanue l Rád i (1873-1942 ) 

Bedřich Loewenstein 

Cett e Conferenc e élargie trait e de l'engagemen t public et de la conceptio n historiqu e 
d'Emmanue l Rádi , biologiste tchěque , philosoph e et théoricie n de la nation . Rád i fut 
fortemen t influenc e par la personnalit é de T. G . Masary k et il poursuivi t ä de nom -
breu x égards l'ceuvre spirituell e de ce dernier . Pendan t l'entre-deux-guerre s marqué e 
par la crise, Rád i lutt a autan t contr e l'irrationalism e néo-romantiqu e que le nivelle-
men t naturalist e du spiritue l en histoir e naturelle . Sa compréhensio n antipositivist e 
de la philosophi e étai t dicté e par un e éthiqu e de la responsabilité . Ainsi, Rád i prónai t 
que l'intellec t doi t faire ses preuves dan s des situation s concrěte s et ne doi t pas agir 
en tan t que porte-paroi e d'un e logique de développement , voire d'un e communaut é 
d'intere t national e et d'u n systéme de valeurs clos. Comm e la natio n représent e un 
proje t ouvert , un e „offre" de collaboration , l'histoir e n'es t pas aussi un processu s 
quasi-nature l adopt é dan s un but précis , mais un heritag e qui se découvr e par le dia-
logue et la „parent é de choix". L'engagemen t de Rád i pou r un e Tchécoslovaqui e 
non-nationaliste , pou r que la vérité soit le fondemen t de chaqu e pratiqu e quotidien -
ne et pou r un e natio n en tan t que „plébiscit e quotidien" , mérit e d'etr e rappelé . Rád i 
anticip a égalemen t les connaissance s sur le tournan t culture l actue l tou t comm e sur 
la théori e des „communauté s imaginées " (imagine d communities) . 

„ I L S SE T A I R O N T E T A T T E N D R O N T U N M O M E N T ' P L U S 
F A V O R A B L E ' " 

La paralysie et la dissolutio n de 1'Association tchěqu e des écrivain s au debu t 
de la „normalisatio n " (1968-1970 ) 

Ines Koeltzsch 

L'essai trait e des relation s de dominatio n entr e les homme s politique s et les écrivain s 
en prenan t pou r exemple la paralysie et la dissolutio n de l'Association tchécoslova -
que , voire tchěque , des écrivain s aprě s 1'échec du „printemp s de Prague" . L'auteu r 
s'interrog e d'un e par t sur l'interdependanc e du changemen t de méthode s de la poli-
tiqu e „pur e et dure " et sur le changemen t ďinterprétatio n au niveau idéologiqu e que 
les dirigeant s communiste s tchěque s miren t en place jusqu'ä la fin de 1970 pou r éva-
luer le „printemp s de Pragu e " et ses acteurs . D'autr e part , eile pren d en considéra -
tion les reaction s des écrivain s sur la „politiqu e de normalisation " qui menacai t de 
plus en plus leur existence professionnelle . Les dirigeant s communiste s tchěque s ne 
réussiren t cependan t pas ä gagner le soutie n actif ďécrivains proéminent s au „pro -
cessus de normalisation" . Néanmoins , ils leur firent subir un e pression extrememen t 
forte et les réduisiren t pou r un temp s du moin s au silence en interdisan t les magazi -
nes et les publication s et en dissolvant finalemen t l'Association des écrivain s ä la fin 
de 1970. 



RESUM É 

Ú V O D 

Michael Brenner, Andreas Gotzmann, Yfaat Weiss 

Tot o číslo časopisu „Bohemia " sleduje spolupůsoben í středoevropskýc h Žid ů a 
jiných skupin obyvatelstva žijících v českých zemíc h z inovačn í tematick é perspek -
tivy, která opoušt í etablovan á paradigmat a o národnost i a asimilaci , o majorit ě a 
minoritě . Situac e Žid ů mez i lety 1880 a 1938 je příkladem , co vše umožňuj e jedna 
jediná analýza politických , sociálních , kulturníc h a náboženskýc h sounáležitost í a 
sítí v kontext u multietnickéh o státu . Svazek rozšiřuje nejen naše poznatk y o cen -
trálníc h aspektec h antisemitism u a národnostn í příslušnosti . Tím že sleduje jejich 
proměnliv ý a interaktivn í charakte r v proces u dohadován í mez i politickým i a 
sociálním i tábor y v etnické m trojúhelník u Židů , Němc ů a Cechů , se také zabývá 
etnickým i definicemi . 

Č E Š I -  N Ě M C I -  Ž I D É - K D E J E R O Z D Í L ? 

Komplexit a národníc h identi t českých Žid ů 

Kateřina Čapková 

Autork a příspěvku se zamýšlí nad důvody, pro č byla otázk a národn í identit y Žid ů 
v Čechác h v meziválečné m obdob í tak spletit á a pro historik y těžko postižitelná . 
Hlavn í myšlenko u příspěvku je teze , že důvode m byly jen malé rozdíl y mez i jed-
notlivým i národním i identitami . Tent o fakt umožňova l osobám národn í identit u 
měnit , aniž by to mělo dalekosáhl ý dopa d na jejich všední život; možn é bylo i mít 
národníc h identi t více najednou . V podstat ě všechny Žid y v Čechác h spojovaly tř i 
společn é znaky: úzké pout o k české zemi díky skoro nepřetržitém u židovském u 
osídlen í Čec h a Moravy , vlažný vztah k židovském u náboženstv í a naprost á loajali-
ta vůči československém u státu . C o ted y osoby německé , české či židovské 
národnost i odlišovalo? N a příklad u srovnán í studentskýc h organizac í Kappe r a 
Theodo r Herz l docház í autork a k závěru, že rozhodujíc í pro volbu národn í identi -
ty nebyl jazyk či politick ý program , ale především sociáln í vazby s židovským a 
nežidovským obyvatelstvem . 
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V Ů L E STÁ T SE P R O S T Ř E D N Í K E M : O P Ě T O V N É S E T K Á N Í 
S F E N O M É N E M Ž I D O V S K É H O K U L T U R N Í H O 

Z P R O S T Ř E D K O V A T E L S T V Í 

HillelJ. Kieval 

Vycházeje ze Simmelovýc h kontrastníc h obraz ů „mostů " a „dveří " předklád á tent o 
článe k nové úvahy o roli českých židovských spisovatelů a umělc ů př i zprostředko -
vávání mez i českou a německo u kulturo u na počátk u dvacátéh o století . Auto r pou -
kazuje na skutečnost , že vzájemně provázan é projekt y osvojování, překládán í a 
přenášen í nebyly zaměřen y pouz e na českou , ale také na německo u kulturu , a že 
zprostředkovatel i byli často česky mluvící Židé . N a závěr se příspěvek věnuje 
spisům českého sionistickéh o okruh u z dob y kolem první světové války, zvláště 
antologi i „Da s jüdische Prag " (1917), jejímž záměrem , jak se zdá, bylo zprostředko -
vání představ y města a jeho kultur y jako podstatnéh o moment u židovské zkušeno -
sti. Auto r argumentuj e tím , že vydavatelé časopisu „Selbstwehr " př i sestavování 
antologi e jasně preferoval i českou poezi i (s židovskou tématikou ) a německo u próz u 
(psano u českými Židy) . Výzkum ukazuje , jak úzce bylo otevřen í se české kultuř e 
provázán o s paralelní m vymezení m vůči jistým částem německ y psan é literatury . 
Celé počínán í vedla snah a reklamova t pro sebe část diaspor y jako „židovský" 
prosto r a tím záměrn ě naruši t náro k na německo u liberáln í hegemoni i v českých 
zemích ; ve vlastním zájmu, jistě, ale odvah y k tom u bylo také třeba . 

S T Ř E D N Í E V R O P A ? N Ě K T E R É D O D A T E Č N É Ú V A H Y 
O P R A Ž S K Ý C H Ž I D E C H , „ H Y B R I D I T Ě " A P Ř E K L A D U 

Scott Spector 

Je dobř e známo , že převážn ě německ y mluvící pražšt í židovští spisovatelé generac e 
Franz e Kafky se ujali překlad u stěžejníc h děl české modern y a jejich zprostředko -
vání širšímu evropském u publiku . K tét o skupin ě patřil i mim o jiné Ma x Brod , Fran z 
Werfel, Rudol f Fuch s a Ott o Pick . Ve své dřívější studi i se auto r zabýval otázkou , 
jakým způsobe m lze tent o nevsedn i kulturn í příspěvek vníma t jak v kontext u jiných 
neobvyklých literárníc h děl tét o generace , tak v kontext u etnick é kulturn í politik y 
v Cechác h počátk u 20. století . V tomt o příspěvku se snaží zasadit své dřívější 
výzkumy do teoretickéh o rámce , který je prezentová n pod pojme m „hybridita" , 
a to především ve významu , v jakém jej užívali postkoloniáln í literárn í teoretici . 
Věnujíc se dále jednotlivý m příkladů m pražskýc h židovských překladatelů , 
soustřed í auto r svou pozornos t na zvláštní kulturn í význam překlad u v tomt o spe-
ciálním historické m momentu . 
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D Ě J I N Y K A Ž D O D E N N O S T I K O M B I N O V A N É 
S D U C H O V N Í M I P R O U D Y A P O L I T I C K É D Ě J I N Y : 

Vztah národnostníc h skupin a život Žid ů v Čechác h na přelom u stolet í 

Dimitry Shumsky 

Auto r zkoum á židovskou část trojúhelník u Češi-Němci-Žid é v předveče r prvn í svě-
tové války. K problematic e přistupuj e spojením duchovníc h a politickýc h dějin 
s dějinam i každodennosti . Hne d zkraje konstatuje , že tendenc e politickýc h diskurzů 
- českých stejně jako německýc h - vníma t Čech y a Němc e jako jazykově a kulturn ě 
monolitick é bloky, vede k mylným závěrům . Zvlášť poku d je aplikován a na židov-
ské obyvatelstvo a tot o pak nutn ě dělen o na „německ é Židy " a na „české Židy". 
Z toh o plynouc í dojem , že židovská společnos t si vesměs pln ě osvojila buď ně -
mecko u neb o českou pozici , je u většiny dvojjazyčných Žid ů zcela jistě nesprávný . 
A to navzdor y skutečnosti , že korektn ě popisuje značno u část Židů . Zvláště pak ty, 
kdo byli veřejně činn í či přináležel i k politický m uskupením . Př i studiu všedníh o 
dn e dvojjazyčných Žid ů shledává auto r životn í styl, který přinejmenší m zčásti kom -
binuje poci t sounáležitost i s němectví m a s češstvím. Aby bylo možn o lépe pocho -
pit myšlenkové struktur y a intelektuáln í tvorbu těcht o skupin , anylyzuje dále auto r 
každodenn í zkušenost i několik a pražských židovských intelektuálů . Paradigma -
ticky napříkla d romá n Maxe Brod a „Ei n tschechische s Dienstmädchen " nen í výplo-
dem fantazi e napů l utopického , napů l koloniálníh o rázu , ale komplexní m odraze m 
mnohovrstevn é jazykové a kulturn í reality, jíž byl Brod od svého narozen í vystaven. 

D Ě J I N Y A V Ě D O M Í D Ě J I N 

Podobnost i a rozdíl y v dějinác h Žid ů v Německ u a v českých zemíc h 1918-1945 

Otto Dov Kulka 

Tent o článe k srovnává Žid y v Německ u s Žid y v českých zemíc h mez i lety 1918 a 
1945: paralel y či analogick ý vývoj, vztah y a vzájemné vlivy, rozdíl y v politické m a 
sociální m statutu , způsoby, kterým i se snažili vyrovnat se změněno u historicko u 
situací . Ráme c srovnán í je chronologick ý a sleduje paraleln í periodisac i dějin Žid ů 
v obo u zemíc h běhe m těcht o let. Osou , kolem níž se pak diskuse točí , je obdob í mez i 
lety 1918 a 1938 v Německ u a mez i lety 1918 a 1939 v českých zemích . Tím je 
polože n základ pro pozdější diskusi o paralelní m politické m přístup u k deportací m 
v obo u zemích , o iniciativě českých Žid ů př i výstavě ghett a Terezí n a o pokračová -
ní autonomníc h židovských aktivit v boji o přežit í po d nacisticko u moc í až do obdo -
bí takzvanéh o „konečnéh o řešení" . 
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„ L ' S C H O N N O H H A B B O ! D O K R Á S N Ý C H M A R I Á N S K Ý C H 
L Á Z N Í . . . " O A M B I V A L E N T N O S T I J E D N O H O 

N O V O D O B É H O Ú T O Č I Š T Ě 

Mirjam Triendl-Zadoff 

O d konc e 19. stolet í do třicátýc h let 20. stolet í byly české lázně Karlovy Vary, 
Mariánsk é Lázn ě a Františkov y Lázn ě znám é jako místa , kde se setkávali Žid é z celé 
Evropy . Paradoxn ě nabízel y tyto lokality -  i přes svou poloh u v srdci česko-
německéh o konflikt u a virulentníh o antisemitism u - prosto r pr o židovské prožitky , 
které ovšem zůstaly omezen y pouz e na neobvyklý momen t pobytu . Protož e lázně 
byly jako místa kulturních , lékařských a turistickýc h setkán í zvláštním i sociálním i 
prostory , cháp e tent o příspěvek české lázně jako ambivalentn í útočišt ě pro různ é 
druh y modern í židovské kultury . 

Č E S K Ý A N T I S E M I T I S M U S M E Z I N Á R O D N Í M I 
A N Á B O Ž E N S K Ý M I P R O G R A M Y A Z A L O Ž E N Í 

Č E S K O S L O V E N S K É C Í R K V E 

Martin Schulze Wessel 

Přípěve k zkoum á funkci , jakou měl antisemitismu s pr o různ é tábor y české politik y 
před roke m 1918 a v prvníc h letech po vzniku republik y a ukazuje , jak spolu př i 
vzniku a rozpad u politickýc h uskupen í úzce souvisely politick é a nábožensk é otáz -
ky. Vzestup Mladočech ů tak napříkla d nebyl bezprostředn ě spojen s rostoucí m anti -
semitisme m mim o jiné proto , že tat o nová národn ě česká stran a se snažila vymezit 
vůči Staročechů m tím , že se hlásila k antiklerikálním u osvícenství. Rozhodujíc í 
momen t pr o vznik klerikálníh o antisemitism u představoval o vypovězení konkor -
dát u (1868), s ním ž katolíci , jak se domnívali , ztratil i habsbursko u monarchi i jako 
„svůj" konfesijní stát . Nov ý význam získal český antisemitismu s po stažen í 
Badenih o jazykových nařízení . Antisemitismu s Mladočechů , kter ý se nyn í vytvořil, 
přivedl v některýc h konfliktníc h momentec h tyto do blízkost i jinak ostře napa -
danýc h klerikálníc h stran . Odstraněn í napět í mez i náboženským i a nacionáln ě 
osvícenskými program y lze spatřova t ve vzniku Československ é církve, kter á si 
přisvojila Jan a Husa , osvícenský symbol českého národníh o obrození , a tím jej také 
v politické m prostor u účinn ě rekonfesializovala . 
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„ N Á B O Ž E N S T V Í V Ě C V E D L E J Š Í " 
S M Í Š E N Á M A N Ž E L S T V Í N A P O M E Z Í M E Z I 

B I O L O G I C K O U I N T E G R A C Í A Z T R Á T O U O S O B N O S T I 

Gaby Zürn 

Příspěve k se zabývá význame m smíšených manželstv í jako jedné z nejintimnějšíc h 
forem interakc e mez i lidmi různéh o etnickéh o původ u v českých zemíc h obdob í let 
1880-1938. D o centr a zájmu staví autork a vývoj státníh o zákonodárstv í týkajícího se 
manželstv í a vznik rasového diskurzu akcentujícíh o především manželstv í smíšená . 
V tomt o diskurz u ztratil o náboženstv í postupn ě na významu , stalo se „věcí ved-
lejší", jak stojí ve svatebníc h oznámeníc h z dvacátýc h let. Obra z sebe sama a vní-
mán í sebe skrze „druhé " v sociální m prostředí , které byly chápán y jako mezn í obla-
sti, vedly ke konstrukcí m identit y nacházející m se v prostor u mez i „biologicko u 
integrací " a „ztráto u osobnosti" . Autork a dospívá k závěru, že v rasistickém dis-
kursu kolem přelom u 19. a 20. stolet í představoval a smíšená manželstv í nástro j 
sloužící k upevněn í a konsolidac i etnickýc h hranic . Tím se stala koncepte m stojícím 
v jasném rozpor u s dřívější představo u biologické integrace , která byla rozšířen á a 
za ideál považovan á v polovin ě 19. století . 

„ S O N D E R W E G " Č E S K É H O A N T I S E M I T I S M U ? 

Nacionalismus , národnostn í konflikt a antisemitismu s v české společnost i 
na konc i 19. stolet í 

Michal Frankl 

Český antisemitismu s bývá v historiografi i obvykle spojován s česko-německý m 
národnostní m konflikte m a s postavení m Žid ů mezi Čech y a Němci . Nepřátelstv í 
českých nacionalist ů vůči Židů m mělo mít původ v proněmeckýc h postojíc h židov-
ské menšiny . Formován í českého antisemitskéh o hnut í ve skutečnost i souviselo 
s proměnam i českého nacionalism u a s jeho obrate m k integrálním u nacionalism u 
operující m s obraz y nepřítel e a teoriem i spiknutí . Vzestup českého antisemitism u 
byl urychle n především štěpení m české politick é scény a volbami v roce 1897, kdy 
se poprv é volilo podl e omezenéh o všeobecnéh o volebníh o práva a kdy byli zvoleni 
prvn í sociálně-demokratičt í poslanci . Volby byly doprovázen y antisemitsko u pro -
pagando u ze stran y mladočechů , dominantn í české nacionalistick é politick é strany , 
křesťanských sociálů a dalších politickýc h stran , které mobilizoval y voliče prot i 
údajném u ohrožen í národn í integrit y ze stran y sociáln í demokracie , která měla být 
pouz e nástroje m židovskéh o spiknutí . Vzestup českéh o antisemitism u v posledníc h 
letech 19. stolet í byl způsobe n především radikalizac í nacionalism u a politický m 
štěpením , nikol i česko-německý m národnostní m konfliktem . 
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Č E S K Ý M Y S L I T E L K R I Z E 

Emanue l Rád i (1873-1942 ) 

Bedřich Loewenstein 

Rozšířen á přednášk a se zabývá veřejnou angažovanost í a pojetím dějin českéh o bio-
loga, filozofa a nacionálníh o teoretik a Emanuel a Rádla . Rád i byl silně ovlivněn 
osobnost í T. G . Masaryk a a v mnoh a ohledec h pokračova l v jeho duchovní m díle. 
V meziválečné m obdob í tak bohaté m na krize bojoval jak prot i novoromantickém u 
iracionalismu , tak také prot i naturalistickém u zploštěn í duchovn a do přírodníc h 
dějin. Jeh o antipozitivistick é chápán í filozofie bylo určen o zodpovědn ě eticky. Rád i 
napříkla d požadoval , aby se intelek t uplatňova l v konkrétníc h situacíc h a nepůsobi l 
jako mluvč í vývojové logiky, resp . nacionálníh o zájmovéh o společenstv í a 
uzavřenéh o hodnotovéh o systému. Stejně jako je náro d otevřený m projektem , 
„nabídko u ke spolupráci" , nen í podl e něj ani histori e kvazi přirozeným , cíleným 
procesem , ale skrze dialog a „spřízněnos t volbou " zpřístupněn é dědictví . Připome -
nut í si zaslouž í Rádiov á angažovanos t pro nenacionalistick é Československo , pro 
primá t předurčen é pravdy před každo u životn í praxí a pro náro d jako „každodenn í 
plebiscit". Mim o to Rád i již také předvída l poznatk y dnešníh o cultura l tur n stejně 
jako teori i „imagine d communities" . 

„ B U D E T E M L Č E T A Č E K A T N A , P Ř Í H O D N Ě J Š Í ' D O B U " 

Ochromen í a rozpuštěn í Svazu českých spisovatelů na počátk u „normalizace " 
(1968-1970 ) 

Ines Koeltzsch 

Článe k se zabývá mocenským i vztahy mez i politik y a spisovateli na příklad u och -
romen í a rozpuštěn í Svazu československých , resp. českých spisovatelů po neúspě -
chu Pražskéh o jara. N a jedné stran ě je sledována vzájemná souvislost mez i meto -
dicko u proměno u v „tvrdé " politic e a interpretační m obrate m v ideologick é rovině , 
který veden í KSČ do konc e roku 1970 zaznamenal o v hodnocen í Pražskéh o jara a 
jeho aktérů . N a stran ě druh é jsou sledován y reakce spisovatelů na normalizačn í poli-
tiku , která ohrožoval a stále více jejich profesn í existenci . Vedení KSČ se sice nepo -
dařilo získat prominentn í spisovatele pro aktivní podpor u normalizačníh o kurzu . 
Zákaze m časopisů a publikačn í činnost i a konečn ě rozpuštění m svazu závěrem roku 
1970 nicmén ě vystavilo spisovatele masivním u nátlak u a přinutil o je alespoň na čas 
se odmlčet . 



AB KÜRZUNG S VERZEICHNI S 

AHM P Archiv hlavníh o měst a Prah y 

Č. Č. česká část 
CS Československ ý spisovatel 

ČSL Československ á stran a lidová 

ČSSR Československ á socialistická republik a 

ČT K Česká tisková kancelá ř 
ČÚT I Český úřa d pr o tisk a informac e 
C V Centralverei n deutsche r Staatsbürge r jüdische n Glauben s 

D H I Deutsche s Historische s Institu t 
DP I Deutsche s Pole n Institut , Darmstad t 

FITE S Český filmový a televizn í svaz 

FOROS T Forschungsverbun d Ost - un d Südosteurop a 
FOS E Foru m Ostmittel -  un d Südosteurop a 

GWZ O Geisteswissenschaftliche s Zentru m Geschicht e un d Kultu r Ostmittel -
europa s e.V., Leipzig 

HSL S Hlinkov á slovenská 1'udová stran a 

H Ú AV Č R Historick ý ústav Akademi e věd České Republik y 
H Z Historisch e Zeitschrif t 
JK G Jüdisch e Kultu s gemeind e 
KDU-ČS L Křesťansk á a demokratick á uni e -  Československ á stran a lidová 

KJS Kinder - un d Jugendsportschule n 

KN S Kru h nezávislých spisovatelů 
KPdS U Kommunistisch e Parte i der Sowjetunio n 

KPTsc h Kommunistisch e Parte i der Tschechoslowake i 
KSČ Komunistick á stran a Československ a 

KVTS Koordinačn í výbor tvůrčíc h svazů 

N A Národn í archi v 
N F National e Fron t 

RjF Reichsbun d jüdische r Frontsoldate n 

SČ N Svaz českých novinář ů 

SČS Svaz českých spisovatelů 

SČSS Svaz československých spisovatelů 
SD Sicherheitsdiens t 
SdP Sudetendeutsch e Parte i 
SH F Sudetendeutsch e Heimatfron t 
SN B Sbor národn í bezpečnost i 
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StB Státn í bezpečnos t 

ÚŠ B Ústředn a štátne j bezpečnost i 

ÚS D Ústa v pr o soudob é dějiny 

ÚT I Úřa d pr o tisk a informac e 

Ú V K S Č Ústředn í výbor Komunistick é stran y Československ a 

VCC Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 

VfZ Vierteljahrsheft e für Zeitgeschicht e 

WIZ O Women' s Internationa l Zionis t Organizatio n 

ZK Zentralkomite e 

ZSS Zväz slovenských spisovatel'o v 

ZVfD Zionistisch e Vereinigun g für Deutschlan d 
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